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Die romischen Lampen und Kerzenhalter aus Metall 

im Rheinischen Landesmuseum Trier

von

KARIN GOETHERT

Lampen und Kerzenhalter aus Metall kommen in den ndrdlichen Provinzen des Imperium 

Romanum im Vergleich zu den Tonlampen in nur geringer Anzahlvor. Dies liegt natur- 

lich einesteils daran, daB metallene Beleuchtungsgerate nicht in den gleichen Mengen 

hergestellt worden sind wie die tonernen Exemplare, anderenteils sind sicherlich solche 

Metallgegenstande, die in Stadten oder Villen vorkommen, dem Zugriff einer weiteren 

Verarbeitung haufig anheimgefallen1.

Verwunderlich ist es daher nicht, da P die Anzahl der in Trier und im Trierer Land bisher 

gefundenen metallenen Beleuchtungsgegenstande im Vergleich zu den tonernen Exempla- 

ren nicht sehr grotist2. 32 Lampen und Fragmente - 11 von diesen sind verschollen -, 

14 Kerzenhalter, von denen acht verschollen sind (Nr. 37-40, 42-43, 45-46)3, und zwei 

verschollene Laternenfragmente lassen sich anfuhren.

Sechs Lampen (Nr. 3-6, 13 und 24) und der Kerzenhalter Nr. 33, die seit 1950 als ver

schollen galten, fanden 1991 erneut Eingang in die Trierer Sammlung. Sie sind um 1950 

aus dem im Zweiten Weltkrieg schwer beschadigten Museumsgebaude gestohlen worden 

und gelangten durch Verkauf mittels eines Antiquitatenhandlers in die Sammlung des 

Romisch-Germanischen Zentralmuseums4. Der Museumsleitung sei an dieser Stelle 

gedankt, daB sie die Ruckfuhrung der Stucke in die Trierer Sammlung ermoglichte.

1 Vgl. hierzu auch: A. Larese, Le lucerne fittili e bronzee del Museo Concordiese di Portogruaro (Rom 1983) 116. 

Fur zahlreiche Hinweise und Hilfe danke ich der Kollegin S. Faust.

2 Die Anzahl der bisher publizierten Tonlampen des Rheinischen Landesmuseums verteilt sich wie folgt:

850 Bildlampen: Kat. Lampen Trier. - Trierer Zeitschrift 50, 1987, 117-161.

212 Talglampen Loeschcke Typus XI: Trierer Zeitschrift 52, 1989, 29-132.

58 Tiegellampen Loeschcke Typus XIII: Trierer Zeitschrift 50, 1987, 163-188.

38 Tullenlampen Loeschcke Typus XIV: Trierer Zeitschrift 51, 1988, 463-484.

38 tullenlose Napfchen, Kerzenhalter und Kerzenstander: Trierer Zeitschrift 51, 1988, 484-501.

33 figurliche Lampen: Trierer Zeitschrift 54, 1991, 117-166.

26 Statuettenlampen nebst einem Kerzenhalter: Trierer Zeitschrift 54, 1991, 167-199.

12 Lampenfuller: Trierer Zeitschrift 54, 1991, 200-209.

12 Pferdekopflampen und zwei Lampen der Wetterau: Trierer Zeitschrift 54, 1991, 217-232.

102 rauhwandige spatantike Lampen: Trierer Zeitschrift 55, 1992, 245-298.

Ca. 146 verzierte spatantike Lampen: Trierer Zeitschrift 56, 1993, 135-248.

Die ca.1350 Firmalampen werden von Herrn Klaus Werner (Universitat Trier) als gesonderte Studie im Rahmen 

einer Dissertation vorgelegt werden.

3 Zu dem Kerzenhalter in Form einer Bronzehand s. unten Beitrag S. Faust.

4 Vgl. hierzu auch: Trierer Zeitschrift 54, 1991, 117.

Trierer Zeitschrift 57, 1994, 315-374
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Streuung der Lampen und der Kerzenhalter

Die Stucke aus der Sammlung der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen sind in Trier 

oder im Trierer Gebiet gefunden worden, auch wenn sich der Fundort bei allen nicht 

mehr festlegen laFt, da die Erwerbungsberichte der Gesellschaft zu unvollstandig und 

zu ungenau sind, um eine Identifizierung der einzelnen Objekte zu ermbglichen5.

Die Mehrzahl der Lampen des 1. und 2. Jahrhunderts n. Chr. stammt, soweit sich ihr 

Fundort feststellen lieB, aus Grabern6; acht Exemplare kamen im Bereich der Graberfelder 

der Stadt Trier zutage (Nr. 1, 2, 13?, 14, 15, 23, 24, 30) und drei in Grabern des Trierer 

Landes (Nr. 7-9). Eine Lampe und drei Fragmente wurden im Stadtgebiet geborgen (Nr. 

25, 26, 28, 32).

Die mandelformige Lampe Nr. 16 gehort zu einem Hortfund, der 1915 im Wald von Det

zem entdeckt worden ist. Er enthielt eine Anzahl Metallgegenstande, darunter auch 

Rohkupfer, Bronzebarren und mehrere eiserne Werkzeuge. Die Stucke waren offensichtlich 

zur weiteren Verarbeitung bestimmt7.

Die Kerzenhalter und ihre Fragmente fand man uberwiegend, soweit sich ihr Fundort 

feststellen laBt, im Siedlungsgebiet der Stadt Trier; die Exemplare Nr. 34, 36 und 44 

stammen aus dem Trierer Land.

Herstellung

Die Lampen sind gegossen; ihre Ober-und Unterseiten sind auf der Drehbank sorgfaltig 

uberarbeitet8. Dieser Arbeitsvorgang laBt sich deutlich an dem eingetieften Bodenmittel- 

punkt und den Drehrillen ablesen. Die AuBenseiten der Lampen sind stets uberarbeitet 

worden. Verzierungen kbnnen gepunzt sein, Linien gestichelt (vgl. Nr. 15, 16, 25 und 33). 

Die technischen Einzelheiten wird der Restaurator, Herr H. Eiden, zu einem spateren 

Zeitpunkt in der gleichen Zeitschrift eingehend erlautern.

Zeit

Jene Lampen, die als Grabbeigaben dem Toten mitgegeben worden sind, lassen sich 

zeitlich naher einengen: Die fruhesten Exemplare lagen in Grabern der 2. Halfte des 1. 

Jahrhunderts n. Chr. (Nr. 1, 8, 14, 15), zwei Lampen stammen aus Grabern der Zeit um 

100 n. Chr. (Nr. 7 und 9), und die Stucke Nr. 23 und 24 waren mit Beigaben des 2. Jahr

hunderts vergesellschaftet.

Zu den jungsten Stucken zahlen sicherlich die mandelformige Lampe Nr. 16 und die 

offene Lampe Nr. 25 mit Punzverzierungen, deren grobe Machart auf eine Herstellung 

im 4. oder 5. Jahrhundert n. Chr. hinweist.

5 Kat. Glaser Trier 2. - Kat. Lampen Trier 1.

6 DaE Lampen im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. vorzugsweise als Totenbeigaben dienten, laBt sich auch bei den 

tonernen Exemplaren feststellen. Ab dem 3. Jahrhundert geht diese Sitte im Treverergebiet langsam zuruck und laEt 

sich nur noch vereinzelt aufzeigen (vgl. Trierer Zeitschrift 55, 1992, 260. - Trierer Zeitschrift 56, 1993, 135).

7 Trierer Jahresberichte 9, 1916, 11 f.; 14 f.

8 Vgl. hierzu: A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den Romern. Interpretation antiker Arbeitsverfahren auf 

Grund von Werkspuren (Basel/Stuttgart 1972) 140-146.
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Abb. 1 Die Typen der Trierer Bronzelampen.
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Abb. 2 Die Typen der Trierer Bronzelampen und Kerzenhalter.

Fast alle Kerzenhalter gelangten ohne Beobachtung ihrer Fundzusammenhange, die 

einen Hinweis fur ihre zeitliche Einordnung geben konnten, in die Sammlung. Lediglich 

das Exemplar Nr. 36 aus Morscheid lag in einem Grab zusammen mit Gegenstanden des 

3. Jahrhunderts n. Chr. Figurliche Kerzenhalter und Exemplare, die aus zwei Halbkugeln
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bestehen oder einen niedrigen stander- oder dreifuBartigen unteren Teil zeigen, waren 

offenbar schon ab dem 2. Jahrhundert in Gebrauch, wie man auf Grund der Vergleichsstucke 

annehmen mochte (s. hier Nr. 34, 42 und 44). Die einfachen tonernen Kerzenhalter waren 

im Trierer Gebiet hauptsachlich im 3. Jahrhundert und zu Beginn des 4. Jahrhunderts in 

Benutzung9.

Abb. 1-2Die Typen

Die im 1. und 2. Jahrhundert am haufigsten vorkommenden Lampenformen Loeschcke 

Typus XIX, XX und XXI sind auch in Trier und im Trierer Land vertreten. Daneben 

konnen wir eine groPe Anzahl anderer Lampenformen feststellen, die meistens nur in 

einem einzigen Exemplar vorhanden sind. Fur sie lassen sich nur wenige oder uberhaupt 

keine Parallelen aufzeigen.

Erstaunlich ist der geringe Anteil an Metallampen der Spatantike (Nr. 16 und 25).

KATALOG

Nr. 1Lampe mit gerundeter Volutenschnauze

Loeschcke Typus XIX

Den Stucken des Typus Loeschcke XIX ist in der Regel eine schmale, gestreckte Schnauze, 

deren Ecken nicht abgesetzt sein mussen, eigen. Die Volutenknopfe sind klein gebildet. 

Der Schulterring fast die horizontale, etwas vertieft liegende Deckplatte mit dem groan 

Olloch ein. Die Henkelgestaltung variiert stark: Man beobachtet zwei emporgebogene 

Rundstabe, die durch eine Lunula oder ein Blatt verdeckt sein konnen, oder einen 

Ringhenkel, auf den ebenfalls ein Blatt, eine Rosette oder eine Lunula gelegt ist, oder gar 

einen nach vorn gebogenen Griff mit Tierkopf. Haufig zeigt die Schnauzenoberseite im 

DreipaB angeordnete Locher.

Verbreitung und Zeitstellung

Die Lampen Loeschcke Typus XIX kommen im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. in grower 

Anzahl besonders in Italien und in den Donauprovinzen vor.

Beispiele zu Loeschcke Typus XIX

G. M. A. Richter, Greek, Etruscan and Roman bronzes. The Metropolitan Museum of Art 

(New York 1915) 381 Nr. 1340. - Loeschcke, Vindonissa 321 ff. - Evelein, Nijmegen 67 

Taf. 18,1. - Ivanyi Taf. 59,6-8. - 7. Bericht der Staatlichen Denkmalpflege im Saarland 

1959, 83 Abb. 50,3 (Puttlingen). - A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den Romern

9 Vgl. Trierer Zeitschrift 51, 1988, 497. - Trierer Zeitschrift 54, 1991, 197 f.
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(Basel/Stuttgart 1972) 143 Nr. 406-408. - Gallia 31, 1973, 552 Abb. 9 (Cabasse, Cote 

d'Azur). - G. Cerulli Irelli, La Casa "Del Colonnato Tuscanico" ad Ercolano. Accademia 

di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, Memorie VII (Neapel 1974) Abb. 119 Nr. 51. 

- Boube-Piccot, Maroc II Taf. 204 (Banasa). - Leibundgut, Schweiz 60 f. Taf. 18; 20. - H. 

Schdnberger, Kastell Oberstimm. Limesforschungen 18 (Berlin 1978) Taf. 29 B 419. - 

Revue Archeologique de Narbonnaise 13, 1980, 33 Abb. 7 (Cabasse, Var, Grab 8). - 

Valenza Mele, Neapel 47-76 Nr. 84-190 (mit weiteren Parallelen). - Folia Archaeologica 

32, 1981, 119 Abb. 16 (Wagengrab Kaloz). - De'Spagnolis/De Carolis, Mus. Naz. Rom. 

30-42 Typ III (mit weiteren Parallelen). - J. W. Hayes, Greek, Roman and related 

metalware in the Royal Ontario Museum. A catalogue (Toronto 1984) 134 f. Nr. 210. - 

Autun, Augustodunum, capitale des Eduens. Ausstellungskatalog (Autun 1985) 124 

Abb. unten links. - M. Conticello De Spagnolis/E. De Carolis, Le lucerne di bronzo di 

Ercolano e Pompei. Soprintendenza Archeologica di Pompei, cataloghi 2 (Rom 1988) 63- 

135 Nr. 23-82 (mit weiteren Parallelen). - St. Boucher/G. Perdu/M.Feugere, Bronzes 

antiques (Lyon 1990) 51 Nr. 273-275. - W. J. H. Willems, Romeins Nijmegen (Utrecht 

1990) 24. - S. Schafer, Lampen der Antikensammlung. Museum fur Vor- und Fruhgeschichte 

Frankfurt am Main. Archaologische Reihe 13 (Frankfurt a. M. 1990) 74 Nr. 86; 76 Nr. 89.

Das Trierer Stuck gehort einer Variante an, bei der die rundlichen Volutenkndpfe betont 

groB gebildet sind. Auf der Schnauzenoberseite war und ist in der Regel eine kleine 

Ringose angebracht, durch welche die Kette gezogen wurde. Die gerundete Schnauze ist 

meistens an den Seiten eckig abgesetzt. Charakteristisch fur diese Variante ist der 

schmale, stegartige Henkel, der nach oben gebogen ist. Sein Ende ist zu einer ringfdrmigen 

Ose aufgerollt, an der die Kette befestigt werden konnte.

Parallelen zur Variante Loeschcke Typus XIX

Kat. Slg. Niessen 197 Taf. 120 Nr. 3787. - Evelein, Nijmegen 67 Taf. 18,2. - J. P. Bushe- 

Fox, Fourth report on the excavations of the Roman Fort at Richborough, Kent. Reports 

of the research Committee of the Society of Antiquaries of London 16 (Oxford 1949) 156 

Taf. 65 Nr. 356. - (J. W. Brailsford), Guide to the antiquities of Roman Britain (London 

1964) 45 Abb. 20,3 (Hod Hill, Dorset). - G. Ulbert, Das fruhromische Kastell Rheingdnheim. 

Limesforschungen 9 (Berlin 1969) Taf. 40,9. - A. Larese, Le lucerne fittili e bronzee del 

Museo Concordiese di Portogruaro (Rom 1983) 116 ff. Nr. 196 (mit weiteren Parallelen). 

- De'Spagnolis/De Carolis, Mus. Naz. Rom. 35 f. Typus III Nr. 3-5. - G. de la Bedoyere, 

The finds of Roman Britain (London 1989) 104 Abb. 61 g. - E. Alram-Stern, Die rdmischen 

Lampen aus Carnuntum. Der romische Limes in Osterreich 35 (Wien 1989) Taf. 43,610. - 

L. Pirzio Biroli Stefanelli, Il bronzo dei romani, arredo e suppellettili (Rom 1990) 188.
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Abb. 3 Lampe mit Volutenschnauze, Loeschcke Typus XIX.

1 Fo. Trier, Paulin (ndrdliches Graberfeld), 1864; in einem Grab claudisch-neronischer

Zeit. Abb. 3

Der Lampenkorper ist stark zusammengepreBt, so daP sich die Wandung kraftig nach 

auBen wblbt. Ein breiter Wulstring verbindet an der Unterseite die groBen Volutenknopfe 

miteinander. Auf der Schnauzenoberseite war einst wie bei der Lampe in Richborough 

ein Ring angebracht, an dem die Kette befestigt war. Der Korper ruht auf einem 

sorgfaltig abgedrehten Standring. Den eingetieften Bodenmittelpunkt umziehen eine 

breite Drehrille und ein bandformiger Ring. Die angrenzende Flache liegt gering vertieft, 

steigt dann nach einem Absatz leicht konkav geschwungen zum niedrigen Standring an. 

Kurzer Griff mit Ose.

Nicht alle Lampen dieser Variante sind so auffallend niedrig. Dem Trierer Stuck sind die 

Exemplare aus Richborough, Rheingonheim und Portogruaro nachst verwandt.

Bei der Auffindung hing noch an dem Lampchen "ein kunstreiches Kettchen".

Erh.: es fehlen kleine Partien am Spiegel und an der Schnauzenober- und -unterseite; 

diese ist mit einem spitzen Gegenstand durchstochen worden.

MaBe: L. 8 cm (9,4 cm mit Griff), gr. Br. 5,1 cm, Dm. des Bodens: 3,3 cm, H. 2,2 cm (2,4 cm 

am Griff).

Foto: RE 80,470/37 (Aufsicht), 470/31 (Seitenansicht); 93,32/21 (1. Seitenansicht), 32/23

(schrage Aufsicht) Inv. G. O 106 a
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Lit.: Jahresbericht der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen 1863/64 (Trier 1867) 38 f.;

86. - Trierer Zeitschrift 3, 1928, 75; 81 Taf. 5,23.

S. Grabfunde Nr. 1.

Diese Lampenvariante Loeschcke Typus XIX kann auch mit einem Ringhenkel oder mit 

einem zweigeteilten stabartigen, nach vorn gebogenen Henkel versehen sein.

Beispiele

G. Ulbert, Die romischen Donau-Kastelle Aislingen und Burghbfe. Limesforschungen 1 

(Berlin 1959) Taf. 52,15. - Menzel, Mainz 107 Nr. 669 Abb. 89,3. - A. Mutz, Die Kunst des 

Metalldrehens bei den Romern (Basel/Stuttgart 1972) 144. - Gallia 31, 1973, 472 Abb. 33 

(Lalonquette, Aquitaine; Ringhenkel). - Bronzes antiques trouves a Besan^on. Musee 

des Beaux Arts et d’Archeologie de Besangon, collections du Musee I (Besangon 1981) 

118. - De’Spagnolis/De Carolis, Vatican 24 Nr. 5.

Birnenformige Lampe

Loeschcke Typus XX

Der langgestreckte Korper verschmalert sich zum Schnauzenhals und geht nach einer 

sanften, langen Einziehung in eine kurze, gerundete Schnauze mit seitlich abgesetzten 

Ecken uber. Die Schulterkante ist abgehoben und in der Regel abgeflacht. Der konkav 

geschwungene Spiegel wolbt sich um das vertieft liegende Olloch zu einer spitzovalen 

Einfassung auf, die zum Schnauzenhals auslauft. Die Henkelgestaltung variiert bei 

diesem Typus stark: Masken oder verschiedene Tierkopfe (z. B. Ganse, Hahne, Pferde, 

Rinder, Delphine, Lowen und Panther) schmucken in der Regel den nach vorn gebogenen 

rundstabartigen Griff. Seltener begegnet die schleifenartige Henkelbildung, die dem 

Trierer Exemplar eigen ist. Die Stucke dieses Typus sind in der Regel grot ausgefuhrt.

Nr. 2

Verbreitung und Zeitstellung

Die Lampen Loeschcke Typus XX sind wahrend der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts und im 

2. Jahrhundert10 sehr beliebt und kommen in fast allen Provinzen des Imperium Romanum 

vor. In Trier haben wahrend der 1. Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. einheimische Topfer 

die Bronzelampen mit Pferdekopfgriff in Ton nachgeahmt11.

Parallelen

Loeschcke, Vindonissa 323 ff. - Menzel, Mainz 122 Nr. 716 Abb. 103. - Boube-Piccot, 

Maroc II Taf. 82-84 (Volubilis); 205; 207 (Banasa); 272 (Thamusida). - Valenza Mele, 

Neapel 91-118 Nr. 207-285 (mit weiteren Parallelen). - De'Spagnolis/De Carolis, Mus. 

Naz. Rom. 45-50 Typus V (mit weiteren Parallelen). - J. W. Hayes, Greek, Roman, and 

related metalware in the Royal Ontario Museum. A catalogue (Toronto 1984) 135 f. Nr.

10 Zu einer Fruhdatierung des Typus vgl. Valenza Mele, Neapel 95. 

u Vgl. Trierer Zeitschrift 54, 1991, 217-229.
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Abb. 4 Birnenformige Lampe, Loeschcke Typus XX.
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211. - M. Conticello De Spagnolis/E. De Carolis, Le lucerne di bronzo di Ercolano e 

Pompei. Soprintendenza Archeologica di Pompei, cataloghi 2 (Rom 1988) 137-182 Nr. 83- 

118 (mit weiteren Parallelen). - M. Kohlert-Nemeth, Romische Bronzen II aus Nida- 

Heddernheim. Fundsachen aus dem Hausrat. Museum fur Vor- und Fruhgeschichte 

Frankfurt am Main. Archaologische Reihe 14 (Frankfurt a. M. 1990) 49 Nr. 23.

2 Fo. Trier, PaulinstraBe (nordliches Graberfeld), 1883. Abb. 4

Die weich gerundete Schulterkante der groBen Lampe ist nur im ruckwartigen Teil leicht 

abgeflacht; an den Schnauzenecken ist sie abgesetzt. Spitzovale glatte Standflache. Die 

beiden an der Ruckseite ansetzenden Rundstabhenkel sind schleifenfbrmig gebildet und 

nach vorn gebogen. Eine gleichartige Henkelgestaltung zeigt das Stuck aus Vindonissa 

(Loeschcke, Vindonissa Taf. 21,1055). Bei den Lampen aus Pompeji sind die schleifenartigen 

Henkel vielfach durch ein herzformiges Blatt verdeckt (vgl. Valenza Mele Nr. 207; 249; 

251; 253-254).

Erh.: intakt; drei winzige Locher an der Unterseite. Oberflache stellenweise korrodiert. 

MaBe: L. 13,3 cm (15,6 cm mit Griff), gr. Br. 6,1 cm, gr. Dm. des Bodens: 3,4 cm, H. 3,5 cm 

(6,3 cm am Griff).

Foto: RE 80,470/21 (Aufsicht), 470/19 (1. Seitenansicht); 93,31/8 (Boden) Inv. 6 395

Birnenformige Lampen mit Mondsichelaufsatz

Loeschcke Typus XXI

Nr. 3-7

Die Lampen dieses Typus sind vorzugsweise sehr klein gebildet. Ihr kreisrunder Behalter 

geht nach konkaver Einziehung in eine langliche, gerundete Schnauze fiber. In Aufsicht 

betrachtet, wirkt der Korper birnenformig. Die Wandung uberragt stets stegartig die 

Deckplatte, die folglich leicht vertieft liegt. Sie ist unverziert und wird von einem groBen 

Olloch, das in der Regel eine Rille einfast, beherrscht. Den ringartigen Henkel mit der 

groPen Griffoffnung verbirgt meistens eine Mondsichel, an deren Oberseitenmitte eine 

Ose sitzt. Je eine weitere Ose ist am Ubergang vom Korper zur Schnauze angebracht. In 

diese Osen greifen enge Ringe mit geflochtenen Ketten, die zu einem dunnen, groBeren 

Ring gefuhrt sind. An diesem ist auch die Kette mit dem Stechhaken zum Regulieren der 

Aufhangung befestigt12. Das groBe Olloch konnte mit einem flachen scheibenfdrmigen 

Deckel verschlossen werden, dessen Kette ebenfalls an dem Ring hing oder in eine der 

Ringosen griff (vgl. hier Abb. 7).

Verbreitung und Zeitstellung

Die Lampen des Typus Loeschcke XXI kommen vom Ende des 1. Jahrhunderts bis weit 

in das 2. Jahrhundert n. Chr. in groBerer Anzahl besonders im Rheinland, in Norditalien, 

Dalmatien, Pannonien und Marokko vor.

12 Vgl. hierzu Loeschcke, Vindonissa 323 f.
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Eine weitere intakte Lampe mit Deckelchen, Ketten und Stechhaken wurde 1985 in einem 

Grab der nordlichen Trierer Nekropole geborgen13.

Parallelen

Bonner Jahrbucher 111/12, 1904 Taf. 32,5. - Kat. Slg. Niessen 197 Taf. 120 Nr. 3794. - G. 

Behrens, Bingen, Stadtische Altertumssammlung. Kataloge West- und Suddeutscher 

Altertumssammlungen IV (Frankfurt a. M. 1920) Taf. 4,2-3. - Evelein, Nijmegen 68 f. Taf. 

18,8-12. - Ivanyi Taf. 61,1. 8. - Bonner Jahrbucher 149, 1949, 342 Abb. 9,4 (Grabfund 

Meschenich). - (J. W. Brailsford), Guide to the antiquities of Roman Britain (London 

1964) 45 Abb. 20,4 (Colchester). - Lj. B. Popovic/D. Mano-Zisi/M. Velickovic/B. Jelicic, 

Anticka bronza u Jugoslaviji. Narodni Muzej Beograd (Belgrad 1969) 152 Nr. 321. - 

Menzel, Mainz 107 Nr. 673 Abb. 89,7. - Rivista di Archeologia Cristiana 47, 1971, 133 

Abb. 1 (Palermo). - A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den Romern (Basel/ 

Stuttgart 1972) 140 Nr. 393. - Boube-Piccot, Maroc II Taf. 85-86 (Volubilis). - H. W. 

Doppler, Der romische Vicus Aquae Helveticae Baden. Archaologische Fuhrer der 

Schweiz 8 (Baden 1976) 35 Abb. 30 (oben links). - Leibundgut, Schweiz 61 Taf. 20 Nr. 

1010. - Archaeologia Aeliana 5. Ser. 6, 1978, 162 Abb. 1 (Chesters). - St. Boucher/G. 

Perdu/M. Feugere, Bronzes antiques du Musee de la Civilisation gallo-romaine a Lyon 

II. Instrumentum, Aegyptiaca (Lyon 1980) 50 Nr. 271-272. - Valenza Mele, Neapel 124 f. 

Nr. 300-310 a. S. 119 (mit weiteren Parallelen). - J. W. Hayes, Greek, Roman, and related 

metalware in the Royal Ontario Museum. A catalogue (Toronto 1984) 133 f. Nr. 209. - 

Chr. Goudineau/Y. de Kisch, Vaison-la-Romaine (Vaison-la-Romaine 1984) 73 Abb. 

unten 1. - I. Jensen, GefaBe, Gerate und Kleinfunde des romischen Alltags. Bildhefte des 

Stadtischen Reiss-Museums Mannheim, Archaologische Sammlungen Nr. 3 (Mannheim 

1986) 46 f. Nr. 58-59 Taf. 27. - M. Conticello De Spagnolis/E. De Carolis, Le lucerne di 

bronzo di Ercolano e Pompei. Soprintendenza Archeologica di Pompei, cataloghi 2 (Rom 

1988) 195-200 Nr. 129-130 (mit weiteren Parallelen). - B. Borell, Statuetten, GefaBe und 

andere Gegenstande aus Metall. Katalog der Sammlung antiker Kleinkunst des 

Archaologischen Instituts der Universitat Heidelberg 3,1 (Mainz 1989) 126 Nr. 138 Taf. 

51. - S. Schafer, Lampen der Antikensammlung, Auswahlkatalog. Archaologische Reihe 

13 (Frankfurt a. M. 1990) 75 Nr. 88. - M. Kohlert-Nemeth, Romische Bronzen II aus Nida- 

Heddernheim. Fundsachen aus dem Hausrat. Museum fur Vor- und Fruhgeschichte 

Frankfurt am Main. Archaologische Reihe 14 (Frankfurt a. M. 1990) 50 Nr. 24. - J.-M. 

Desbordes/J.-P. Loustaud, Limoges antiques (1991) 85 unten.

13 Fo. Trier, PaulinstraBe/Ecke ZeughausstraBe; Privatbesitz Autohaus Gorgen, z. Z. Leihgabe im Museum EV. 

85,114. Das eine gering verdickte Ende der Lunula fehlt; FuB in ahnlicher Art gedreht wie hier Nr. 4. MaBe der 

Lampe: L. 6,2 cm (8 cm mit Griff), gr. Br. 3,8 cm, Dm. des FuBes: 2,5 cm, H. 2,2 cm (4,4 cm mit Lunula), L. des 

Stechhakens: 8,9 cm, L. der Kette: 10 cm (Foto: RE 85,71/72-74; 39/48 gesamter Grabfund). - In dem Grab befand 

sich eine Glasurne mit M-formigen Henkeln (vgl. Kat. Glaser Trier Form 150), die mit Leichenbrand gefullt und mit 

einem Glasdeckel verschlossen war. Daneben stand ein langhalsiges glasernes Balsamarium mit kurzem, kegelformigem 

Korper (vgl. Kat. Glaser Trier Form 73).
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Abb. 5 Birnenfbrmige Lampen, Loeschcke Typus XXI.
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3 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb.5

Kleines Exemplar, dessen groves zentrales Olloch ein niedriger Reif einfast. Die leicht 

konvex gewdlbte Wandung ist kraftig zum Boden hin eingezogen, wodurch ein niedriger 

FuB (H. 0,5 cm) entsteht. Den schmalen bandformigen Griff (Dm. 1,3 cm) verdeckt die 

Lunula, deren Enden kuglig verdickt sind. In der Mitte der Mondsichel kleine Ringose 

mit Rest der Kette. Zwei weitere Ringdsen nahe der Schnauze; in einer noch ein Kettenglied. 

Knopfartiger Bodenmittelpunkt mit Eintiefung, umgeben von zwei schmalen plastischen 

Ringen; der FuF weist innen Drehrillen auf.

Erh.: intakt; es fehlt der groRte Teil der Kette.

MaBe: L. 6,3 cm (8,2 cm mit Griff), gr. Br. 4,1 cm, Dm. des FuBes: 2,8 cm, H. 2,1 cm (4,2 cm 

mit Lunula).

Foto: RE 93,31/26 (Aufsicht), 31/23 (r. Seitenansicht), 31/28 (Boden)

Lit.: Menzel, Mainz 108 Nr. 682 Abb. 90,3 (Inv. O. 33677).

Inv. G. O 86

4 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb. 5

Kleines Exemplar, dessen Olloch eine schmale Drehrille umgibt. Die nur gering gewdlbte 

Wandung fallt schrag zum konischen FuB (H. 0,6 cm) ab. Zwei plastische konzentrische 

Ringe umkreisen den knopfartig sich abhebenden Bodenmittelpunkt, dessen Zentrum 

eingetieft ist. Lunula mit kraftiger, scheibenfdrmig gestalteter Ringose in der Mitte; 

schmaler, reifenartiger Henkel (Dm. 1,9 cm). Zwei derbe Ringdsen nahe der Schnauze; in 

einer befindet sich noch ein Kettenglied.

Erh.: Enden der Lunula fehlen.

MaBe: L. 6,5 cm (7,8 cm mit Griff), gr. Br. 3,9 cm, Dm. des FuBes: 2,5 cm, H. 2,3 cm.

Foto: RE 93,31/18 (Aufsicht), 31/21 (r. Seite), 31/20 (Boden)

Lit.: Menzel, Mainz 108 Nr. 684 (Inv. O. 33678).

Inv.G.087

5 Fo. Trier oder Umgebung; erworben im 19. Jahrhundert. Abb. 6

Lampchen mit hoher, straff zum Boden abfallender Wandung und nach auBen gestelltem 

FuB (H. 0,6 cm). Schmaler Bandhenkel, der an die Lunula anschlieBt. In deren Mitte sitzt 

eine scheibenfdrmige Ringose; zwei weitere kraftige Ringdsen fur die Kette oberhalb der 

Schnauze. Das Olloch ist von einer Drehrille umzogen. Bodenmittelpunkt eingetieft, von 

drei konzentrischen Ringen umgeben, die durch tiefe Drehrillen getrennt sind. Eine 

Drehrille an der FuBinnenseite.

Erh.: Henkel verbogen; Spitzen der Lunula fehlen; FuBbeschadigt.

MaBe: L. 7,3 cm (8,6 cm mit Griff), gr. Br. 4,2 cm, Dm. des FuBes: 2,7 cm, H. 2,6 cm (3,9 cm 

mit Lunula).

Foto: RE 93,31/18 (Aufsicht), 31/21 (r. Seitenansicht), 31/20 (Boden)

Lit.: Menzel, Mainz 108 Nr. 685 (Inv. O. 33679).

Inv. G. T 52
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Abb. 6 Birnenformige Lampen, Loeschcke Typus XXI.
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6 Fo. Trier; 1883 angekauft. Abb. 6

Kleines Exemplar mit leicht gewolbter Wandung, gegen die der nach auBen gestellte FuB 

durch eine einschneidende Drehrille abgesetzt ist. Schmaler, bandartiger Ringhenkel mit 

grower Griffoffnung (Dm. 2,1 cm). Lunula mit kuglig verdicktem Ende und 

scheibenformiger Ringose in der Mitte. Zwei weitere kraftige Ringosen oberhalb der 

Schnauze fur die Ketten. Bodenmittelpunkt eingetieft und von zwei konzentrischen 

Ringen umgeben, die durch tiefe Drehrillen getrennt sind. In der Ausfuhrung Nr. 5 sehr 

ahnlich.

Erh.: es fehlen ein Lunulaknopf und der groEte Teil des Fuses; dieser und der Henkel 

leicht verbogen.

MaBe: L. 7 cm (8,6 cm mit Griff), gr. Br. 4 cm, Dm. des FuBes: ca. 2,5 cm, H. 2,5 cm (ca. 4,5 

cm mit Lunula).

Foto: RE 93,31/18 (Aufsicht), 31/21 (r. Seitenansicht), 31/20 (Boden)

Lit.: Menzel, Mainz 108 Nr. 683 (Inv. O. 33762).

Inv. 8 254

7 Fo. Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich), "Tonnchen", 1962, aus der Grabkiste G (Ende

I./Anfang 2. Jahrh. n. Chr.). Abb. 7

GroBes Exemplar mit hoher, gewolbter Wandung, die durch eine kraftige Einziehung 

gegen den nach auBen gestellten FuB (H. 1,9 cm) abgesetzt ist. Ein plastischer schmaler 

Ring umlauft das groBe Olloch. An der Ruckseite der Lunula, deren Spitzen mit kleinen 

Knopfen verdickt sind, setzt der groBe, schmale, bandartige Ringhenkel an (Dm. 2,2 cm). 

Die Bodenmitte, deren Zentrum eingetieft ist, tritt plastisch hervor und wird von einem 

plastischen Ring, an den eine Kehle anschliest, eingefaBt. In die drei Ringosen greifen 

kleine Ringe, an denen die geflochtenen Ketten befestigt sind (L. 4,9 und 5,8 cm). Sie 

schlie^en an einen Bronzering an (Dm. 1,5 cm), an dem auch eine 5,3 cm lange geflochtene 

Kette mit dem 9,2 cm langen Stechhaken befestigt ist. Mit dem linken Wandungsring ist 

eine weitere 2,6 cm lange geflochtene Kette verbunden, an der der Ollochdeckel (Dm. 2,3 

cm) hangt. Bei der Auffindung der Lampe steckte in dem Dochtloch noch ein Stuck Werg, 

das keinerlei Brandverfarbung aufwies.

Erh.: eine Spitze der Lunula fehlt; Rand des FuBes bestoflen.

Malle: L.8,9 cm (10,6 cm mit Griff), gr. Br. 5,1 cm, Dm. des FuBes: 3,6 cm, H. 3,1 cm (5,5 cm 

mit Lunula).

Foto: RE 93,32/17 (Aufsicht), 32/25 (schrage Seitenansicht), 32/19 (Boden) Inv. 62,362 

Lit.: Trierer Zeitschrift 32, 1969, 190-192 Abb. 12. - Kat. Glaser Trier Taf. 11 Grab 122. - 

A. Wigg, Grabhugel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. an Mittelrhein, Mosel und Saar. 

Trierer Zeitschrift Beiheft 16, 1993, 96; 154 d.

s. Grabfunde Nr. 5.
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Abb. 7 Birnenfbrmige Lampe, Loeschcke Typus XXI.
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Birnenfdrmige Lampe mit gerader Schulter

Variante zu Loeschcke Typus XXI

Nr. 8

In der Form stimmen diese Lampen vollkommen mit jenen des Typus Loeschcke XXI 

uberein. Lediglich die Deckplatte zeigt eine abweichende Gliederung: Die waagerechte 

Schulter wird nach innen durch eine Drehrille begrenzt. Ein bandartiger Ring fallt zum 

Olloch ab, das von einem schmalen Reif eingefaEt wird. Die Randkante faBt die Deckplatte 

nicht stegartig ein, wie dies beim Typus Loeschcke XXI ublich ist.

Zeitstellung

Die Lampe aus Wederath war mit Fundstucken der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. 

vergesellschaftet.

Parallelen

P. Steiner, Xanten, Sammlung des Niederrheinischen Altertums-Vereins. Kataloge West- 

und Suddeutscher Altertumssammlungen I (Frankfurt a. M. 1911) 100 f. Taf. 11,32. - Ph. 

de Schaetzen/M. Vanderhoeven, De romeinse lampen in Tongeren. Het Oude Land van 

Loon 1956, 26 Taf. 7,2 a.

8 Fo. Wederath (Kreis Bernkastel-Wittlich), 1984, Grab 2277. Abb. 8

Die leicht gewblbte Wandung ist zum FuBkraftig eingezogen. Auf dem Schnauzenhals 

sind noch zwei kreisrunde, kleine Durchbohrungen vorhanden. Herstellermarke 

DVBNICCVSF auf der Lunula, deren Spitzen in Kugelchen enden. An der Ruckseite 

schliest der groPe bandartige Ringhenkel an (Dm. 2,5 cm). Der knopfartige 

Bodenmittelpunkt mit Eintiefung wird von zwei kraftig plastischen Ringen umzogen, 

die durch einschneidende Rillen voneinander getrennt sind. Reste der geflochtenen 

Kette, die an den drei Ringosen befestigt war, sind vorhanden.

Erh.: Ausbruche am Olloch und an der Schnauze; Beschadigungen an den Randern des 

FuBes und der Lunula; diese etwas verbogen. Grune Patina.

MaBe: L. 8 cm (9,7 cm mit Griff), gr. Br. 5 cm, Dm. des FuBes: 3,2 cm, H. 3 cm (5,2 cm mit 

Lunula).

Foto: RE 85,40/11 (Aufsicht), 39/74 (Schragansicht), 40/7 (Boden), 39/4 (Stempel)

Inv. 84,95/2277 e

Lit.: A. Haffner u. a., Graber - Spiegel des Lebens. Ausstellungskatalog des Rheinischen 

Landesmuseums Trier (Mainz 1989) 95 Abb. 65 links.

s. Grabfunde Nr. 4.
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Abb. 8 Nr. 8: Birnenformige Lampe, Variante zu Loeschcke Typus XXI. - Nr. 9: Lampe mit gegliederter 

Deckplatte.
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Lampe mit gerundeter Schnauze und gegliederter Deckplatte Nr. 9

Der kreisrunde Korper schwingt zur kurzen, gerundeten Schnauze kraftig konkav ein. 

Auf der Deckplatte erhebt sich ein breiter plastischer Ring, der ein groves Ollocheinfait. 

Die Innenseite des niedrigen FuBes ist gegliedert.

Verbreitung und Zeitstellung

Lampen der oben charakterisierten Form sind aus Gallien, dem Rheinland, Ratien und 

Italien bekannt. Das Wederather Exemplar lag in einem Grab, dessen Beigaben sich an 

das Ende des 1. bzw. an den Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. datieren lassen.

Parallelen

Bonner Jahrbucher 111/12, 1904 Taf. 32,3 (Novaesium). - P. de Brun/S. Gagniere, Les 

lampes antiques du Musee Calvet d‘Avignon (Carpentras 1937) Taf. 21 Nr. 325. - L. 

Lerat, Les lampes antiques. Catalogue des collections archeologiques de Besan^on. 

Annales litteraires de l'Universite de Besangon I fasc. 1. Archeologie 1, 1954, 33 f. Nr. 205 

Taf. 24 (= A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den Romern, Basel/Stuttgart 1972, 

144). - Valenza Mele, Neapel 128 Nr. 311. - Bayerische Vorgeschichtsblatter Beiheft 5, 

1992, 119 Abb. 77,2 (Kempten).

9 Fo. Wederath (Kreis Bernkastel-Wittlich), 1984, Grab 2230. Abb. 8

Dem breiten plastischen Ring auf der Deckplatte folgt nach innen ein weiterer sehr 

schmaler Ring. Knopfartig abgehobener Bodenmittelpunkt mit Vertiefung, der von zwei 

Kehlen und schmalen Ringen umgeben ist. Auf der abfallenden Schulter sitzt eine 

Lunula, deren Spitzen rundlich verdickt waren.

Das Exemplar wurde 1992 gestohlen.

Erh.: eine Spitze der Lunula fehlt; eine kleine Ausbruchstelle am Olloch.

MaBe: L. 5,9 cm (7,2 cm mit Griff), gr. Br. 4,3 cm, Dm. des FuBes: 2,5 cm, H. 2 cm (ca. 3,5 

cm mit Lunula).

Foto: RE 85,40/11 (Aufsicht), 40/7 (Boden), 39/74 (Schragansicht) Inv.84,95/2230c

Lit.: A. Haffner u. a., Graber - Spiegel des Lebens. Ausstellungskatalog des Rheinischen 

Landesmuseums Trier (Mainz 1989) 95 Abb. 65 rechts.

S. Grabfunde Nr. 6.
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Lampe mit volutenloser, kurzer Schnauze und glattem Spiegel Nr. 10

Die gewolbte Wandung geht nach einer kleinen Einziehung in einen niedrigen FuBuber, 

dessen Standplatte gegliedert ist. Der kreisrunde Korper schwingt zur kurzen Schauze, 

die vorn gerundet, an den Seiten jedoch eckig abgesetzt ist, konkav ein. Die Wandung ist 

wie bei den Lampen des Typus Loeschcke XXI stegartig emporgezogen, wodurch die 

unverzierte Deckplatte vertieft liegt.

Parallelen

ORL B Nr. 66 c (Kastell Faimingen) 46 Nr. 4 Taf. 9,11. - Boube-Piccot, Maroc II 280 Nr. 

474 Taf. 209 (Banasa). - De'Spagnolis/De Carolis, Mus. Naz. Rom. 56 f. Nr. 2 (Typus IX). 

- Autun, Augustodunum, capitale des Eduens. Ausstellungskatalog (Autun 1985) 124 

Abb. unten Mitte (die Abbildung gibt jedoch nicht deutlich zu erkennen, ob die Schnauze 

eckig geformt ist).

10 Fo. wohl zwischen Ehrang und Quint, 1872. Abb. 9

Die gewolbte Wandung ist zum niedrigen FuB (H. 0,6 cm) eingezogen. Den eingetieften 

Bodenmittelpunkt fast ein enger Ring ein. In weitem Abstand folgen zwei schmale, 

konzentrische, durch Rillen getrennte Ringe. Eine breite Rille grenzt an den flachen, 

breiten Standring. Ein Henkel oder Griff scheint nicht vorhanden gewesen zu sein. 

Lotspuren oder irgendwelche erkennbaren Reste sind an der Ruckseite nicht vorhanden. 

Erh.: ein Teil der Deckplatte fehlt; Schnauzenunterseite mit dem Rand des FuBes leicht 

eingedruckt. Oberflache stark korrodiert.

MaBe: L. 7,7 cm, gr. Br. 5,6 cm, H. 2,8 cm.

Foto: RE 80,470/37 (Aufsicht), 470/31 (Seitenansicht); 93,31/8 (Boden) Inv.G.T57

Lit.: Jahresbericht der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen zu Trier 1872/73 (Trier 

1874) 89 Ankaufe Nr. 1 (wohl identisch mit dem dort angefuhrten Stuck).

Kleine Lampe mit eckiger Schnauze Nr. 11

Die Lampen dieses Typus zeichnen sich durch einen sehr kleinen, runden, kugligen 

Korper aus, der in eine eckige Schnauze ubergeht. Die Wandung gleitet gerundet in die 

Oberseite uber und wird hier von dem groBen zentralen Olloch unterbrochen. An der 

Ruckseite kann ein dreieckiger Griffaufsatz sitzen, der von einem Kugelchen bekront 

wird. Charakteristisch ist die geringe GroPe dieser Stucke.

Verbreitung

Diese Lampchen lassen sich bisher nur vereinzelt aufzeigen. Die Stucke aus Carnuntum 

stammen vielleicht aus einer lokalen Werkstatt.
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Abb. 9 Lampen mit volutenloser und eckig abgesetzter Schnauze.
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Parallelen

ORL B Nr. 41 (Kastell Jagsthausen) 40 Nr. 34 Taf. 3,13. - St. Boucher, Bronzes antiques, 

Vienne. Inventaire des collections publiques frangaises 17 (Paris 1971) 174 Nr. 406. - E. 

Alram-Stern, Die romischen Lampen aus Carnuntum. Der romische Limes in Osterreich 

35 (Wien 1989) 58 Taf. 45 Nr. 625-627.

11 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb. 9

Winziges Exemplar mit kraftig nach innen gewolbtem Boden. An der Ruckseite dreieckiger 

Aufsatz; kein Griff.

Erh.: intakt; lediglich das Kugelchen auf dem Aufsatz fehlt.

Malle: L. 4,4 cm (6,3 cm mit Griff), gr. Br. 2,8 cm, Dm. des Bodens: 1,2 cm, H. 1,7 cm (3,3 

cm am Griff).

Foto: RE 93,31/26 (Aufsicht), 31/23(r. Seitenansicht), 31/28 (Boden) Inv. G. T 53

Verschollene Lampe

Variante zu Nr. 11

Nr. 12

In der Grundform sind die Lampen obigem Exemplar aufs engste verwandt. Folgende 

Abweichungen konnen aufgezeigt werden: Die gerundete Schnauze mit seitlich abgesetzten 

Ecken ist starker gelangt; die Schulter kann abgeflacht sein. Das Kugelchen des dreieckigen 

Aufsatzes ist nach vorn gebogen. Die Lampen sind grower ausgefuhrt als das 

vorangegangene Stuck Nr. 11 und erheben sich auf einem niedrigen Full.

Parallelen

P. de Brun/S.Gagniere, Les lampes antiques du Musee Calvet d'Avignon (Carpentras 

1937) Taf. 21 Nr. 323. - L. Lerat, Les lampes antiques. Catalogue des collections 

archeologiques de Besangon. Annales litteraires de 1'Universite de Besan^on I fasc. 1. 

Archeologie 1, 1954, 33 Taf. 24,204 (= A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den 

Romern, Basel/Stuttgart 1972, 144 Nr. 410 rechts). - M. Kohlert-Nemeth, Romische 

Bronzen II aus Nida-Heddernheim. Fundsachen aus dem Hausrat. Museum fur Vor- und 

Fruhgeschichte Frankfurt am Main. Archaologische Reihe 14 (Frankfurt a. M. 1990) 51 

Nr. 25. - I. Fauduet, Bronzes gallo-romains, instrumentum. Musee d'Evreux, collections 

archeologiques (Argenton-sur-Creuse 1992) 56 f. Nr. 227.

12 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert angekauft.

Lampe mit dreieckigem Griff, der in einer nach vorn gebogenen Kugel endet. Abgeflachte 

Schulter, hoher Korper.

Ein Stuck des Spiegels ist ausgebrochen; L. 7,5 cm.

Foto: A 184 (unten links) Inv. G. T 54



337Die romischen Lampen und Kerzenhalter aus Metall

Lampen mit schmaler, langgezogener Schnauze Nr. 13-14

An den kreisrunden Lampenkorper, dessen Deckplatte gering zum Olloch abfallt, schliest 

eine schmale, rohrenformige, vorn gerundete und leicht geweitete Schnauze an, die 

etwas aufwarts gebogen ist. Die Standflache scheint immer abgeflacht zu sein. Die 

Griffgestaltung kann variieren.

Verbreitung und Zeitstellung

Der Lampentypus mit langgezogener Schnauze scheint wenig verbreitet gewesen zu 

sein. Die Eisenlampe Nr. 14 lag in einem Grab, dessen Beifunde sich in die 2. Halfte des 

1. Jahrhunderts datieren lassen.

Parallelen

Kat. Slg. Niessen 197 Taf. 120 Nr. 3797. - Ivanyi Taf. 61,11.

13 Fo. Trier, wohl St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906, Einzelfund. Abb. 10

Die Schnauze ist sehr langgezogen und endet in einem groan Dochtloch. An der 

Schulterkante setzt ein schmaler Ringhenkel an (Dm. 2,4 cm). Spiegel leicht zum Olloch 

abgeschragt.

Erh.: intakt; Oberflache stark korrodiert.

MaFe: L. 6,6 cm (8,9 cm mit Griff), gr. Br. 4,3 cm, Dm. des Bodens: 3,3 cm, H. 2,4 cm (3,2 

cm am Griff).

Foto: RE 93,31/26 (Aufsicht), 31/23 (r. Seitenansicht), 31/28 (Boden)

Lit.: Menzel, Mainz 108 Nr. 681 Abb. 90,2 (Inv. O. 33658).

Inv. 06,22

Verschollene Lampe

14 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906, Grab 34 (mit einer Munze

Vespasians). Abb. 10

Der kreisrunde Lampenkorper, dessen Deckplatte offenbar nach innen zum kleinen 

Olloch abfallt, geht in eine sehr langgestreckte Schnauze uber. Ein kreisrunder Griff sitzt 

auf der Schulterkante.

Material: Eisen, vollkommen korrodiert.

MaFe: L. 11 cm.

Foto: Neg. St. Matth. 68

Lit.: Loeschcke, Vindonissa 329 (oben).

s. Grabfunde Nr. 3.

Inv. 06,211 c
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Abb. 10 Lampen mit langgestreckter Schnauze (Nr. 14 aus Eisen).
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Kopflampe Nr. 15

Lampen in Form eines Kopfes waren sehr beliebt, insbesondere Negerkopfe oder Silens- 

Pansmasken (vgl. hierzu: Boube-Piccot, Maroc II Taf. 37 Tasmuda; 201 Banasa. - Valenza 

Mele, Neapel 152-156 Nr. 359-367. - De’Spagnolis/De Carolis, Mus. Naz. Rom. 82 f. Nr. 

1 Typ XXIV).

Verbreitung und Zeitstellung

Eine genaue Parallele zu unserem Stuck wurde in Novaesium gefunden14. Die Uber- 

einstimmung ist so groB, dab man dieselbe Werkstatt vermuten darf. Die Echtheit einer 

weiteren sehr ahnlichen Lampe mit Silensmaske, die sich im Romisch-Germanischen 

Museum Koln befindet, wird angezweifelt15.

Die Bronzelampe in der Eichstatter Sammlung wirkt wie eine vereinfachte Ausfuhrung 

der Bonner und Trierer Exemplare16.

Die Trierer Kopflampe wurde in der 2. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. als Beigabe in 

ein Grab gelegt.

15 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1905, Grab 21 (2. Halfte des 1. Jahrh. n.

Chr.). Abb. 11

Der Kopf gibt einen alteren Silen wieder, dessen weit gedffneter Mund gleichzeitig als 

Olloch dient. Diesen fast ein fein ziselierter, als Randeinfassung gestalteter Bart ein. Das 

Gesicht wird von einer kraftig plastischen, nach vorn gekammten Haarkappe gerahmt, 

die sich bauschig uber den Schlafen und den Ohren abhebt. Die niedrige Stirn beherrschen 

drei kraftige Wulste, die die tief liegenden Augen uberragen. Deren Pupille ist kreisrund 

eingetieft, um eine Einlage aufzunehmen. Die kurze, konkav geschwungene Nase lauft 

zu den Nasenflugeln breit aus. Unterhalb der Augen sind die Wangen eingefallen; an den 

Wangenknochen wblben sie sich jedoch kraftig heraus. Unterhalb der Mundoffnung 

setzt eine kurze, schmale, gerundete Volutenschnauze an, deren kleine Volutenkndpfe 

zur Unterseite in schmalen Wulsten auslaufen. Die Schnauze ist an beiden Seiten eckig 

abgesetzt. Die kreisrunde Standflache weist einen plastischen Mittelpunkt mit Eintiefung 

auf, der von einem breiten und einem schmalen Ring eingefaht ist. Eine schmale Rille 

trennt diesen von der Bodenkante. Die Volutenschnauze ist an der Unterseite geschwungen 

abgehoben.

Oberhalb der Stirn ist in der Haarkalotte der Henkel17 abgearbeitet. Die geflochtene Kette 

ist hier wohl mit Hilfe eines Stiftes verankert. Die beiden anderen geflochtenen Ketten

14 H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland III Bonn (Mainz 1986) 104 Nr. 242 Taf. 113. - Herrn G. 

BauchhenB, Bonn, danke ich fur das Uberlassen der Fotos.

15 Romer Illustrierte 1, 1974, 169 Bild 326 (Inv. Metall 54; Fo. unbekannt, Altbestand). Herr N. Franken, Archaologisches 

Institut der Universitat Bonn, bearbeitet die figurlichen Kolner Lampen. Frau F. Naumann-Steckner, Koln, danke 

ich fur freundliche Auskunfte, Herrn E. Kunzl, Mainz, fur die Beschaffung der Fotos.

16 F. Winkelmann/F. Wagner, Eichstatt. Sammlung des Historischen Vereins. Kataloge West- und Suddeutscher 

Altertumssammlungen (Frankfurt 1926) 167 Abb. 42,17.

17 Wie die ursprungliche Henkelgestaltung aussieht, vermittelt die Bonner Lampe (s. Anm. 14): ein Ringhenkel, der als 

zusammengerolltes Blatt gestaltet ist.
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Abb. 11 Kopflampe.



341Die romischen Lampen und Kerzenhalter aus Metall

sind an derb geformten Ringen befestigt, die durch den Rand des Ollochrandes gezogen 

sind. Alle drei Ketten (L. 6,7 und 7,7 cm) enden an einem grob geformten Ring (Dm. 1,4 

cm), an den die 25 cm lange geflochtene Kette mit dem Stechhaken (L. 8 cm) anschlieEt. 

Die Oberflache der Haarkalotte ist fein ziseliert.

Erh.: Lampe intakt; ein Kettenglied leicht beschadigt. Der Seitenarm des Stechhakens 

fehlt. Dunkelgrune Patina.

MaBe: L. 8,4 cm, gr. Br. 4,3 cm (an den Haaren), Dm. des Bodens: 3,2 cm, gr. H. 4,4 cm. 

Foto: RE 93,32/17 und 23 (Aufsicht), 32/21 (1. Seitenansicht), 32/19 (Boden)

Inv. 04,798 a 

Lit.: Westdeutsche Zeitschrift 24, 1905, 372 Abb. 6. - Germania Romana (1922) Taf. 80,1. 

- H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland II Trier (Mainz 1966) 83 Nr. 200 

Taf. 63. - P. La Baume, Romisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400 

(Braunschweig 1964) 218 Abb. 200.

S. Grabfunde Nr. 2.

Nr. 16Mandelformige Lampe

Auf einem hohen gewolbten Unterteil mit abgeflachtem Boden erhebt sich ein ebenso 

gewblbtes Oberteil, das zur Ruckseite spitz zulauft und vorn in einer gerundeten 

Schnauze endet. Ein massiver, scheibenformiger Griff ist auf die Oberseite gesetzt; hinter 

ihm befindet sich das Olloch, das mit einem Deckel verschlossen ist. Genaue Parallelen 

in Bronze sind mir nicht bekannt.

Vergleichbares Stuck

Ivanyi 24 Typus XXXVIII. S. 302 Taf. 62,8.

Zeitstellung

Hinweise auf eine zeitliche Einordnung gibt uns die Machart der Lampe selbst. Allein die 

grobe, breite Ausfuhrung des scheibenformigen Griffes entspricht ebenso spatantikem 

Stilempfinden wie die derbe Gestaltung des groBen Scharniers und des klobigen Deckels. 

Diese Art kann man an Bronzelampen seit dem 4. Jahrhundert n. Chr. beobachten18. Die 

gleiche spatantike Formsprache laBt sich auch in der Wiedergabe des geschlossenen, un- 

gegliederten und massiv wirkenden ovalen oder mandelfbrmigen Lampenkbrpers ablesen. 

Diese Form kennzeichnet die sogenannten Katakomben-Lampen des 5. Jahrhunderts 

und wird bis weit in das 7. Jahrhundert beibehalten19.

18 z. B. O. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke I: Altchristliche Bildwerke 

(Berlin 1909) Taf. 33 Nr. 782-787. - De’Spagnolis/De Carolis, Vatican 60 f. Nr. 25. S.68 Nr. 29. S. 70 Nr. 31. S. 72 Nr. 

32. S. 77 Nr. 35. - M. C. Ross, Catalogue of the Byzantine and early mediaeval antiquities in the Dumbarton Oaks 

Collection I (Washington 1962) Taf. 25 Nr. 37; 26 Nr. 35-36.

19 Vgl. Wulff (Anm. 18) 178 Nr. 809 Taf. 39 (koptische Bronzelampe); 63 (koptische Tonlampen). - D. M. Bailey, A 

catalogue of the lamps in the British Museum 2. Roman lamps made in Italy (London 1980) 392 ff. Taf. 89-90 

(Katakomben-Lampen). - I. Modrzewska, Studio iconologico delle lucerne siro-palestinesi del IV-VII sec. d.C. 

(Rom 1988) Taf. 36,3; 38,1.
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Genaue Entsprechungen zu unserer Lampe findet man unter den spaten stark stilisierten 

Auslaufern der tonernen Pinienzapfenlampen des 4. und 5. Jahrhunderts20. Stellt man 

das bronzene Exemplar aus Detzem diesen mandelformigen Tonlampen an die Seite, die 

in gleicher Weise aus einem gewolbten oberen und unteren Teil bestehen, so wird deut- 

lich, dab das Stuck aus Detzem in der Tradition dieser spaten Pinienzapfenlampen steht. 

Als Relikte der mittelkaiserzeitlichen Exemplare21 geben sich der vertiefte Schnauzenkanal, 

der scheibenformige Griff und die zugespitzte Form an der Ruckseite zu erkennen.

Die charakteristische Punzverzierung - kleine Kreise werden zu Linien und Ornamenten 

aneinandergereiht -, die gleichartig zur Motivbildung angewandt, sich schon seit flavi- 

scher Zeit nachweisen laEt, wird in spatantiker Zeit in ganz ahnlicher Art ausgeubt. 

Gepunzte Kreise als Teil der Verzierung kommen dagegen bereits in vorneronischer Zeit 

vor22.

Ebenso kleine Punzen (Dm. 1,0 und 0,75 mm) wie an der Lampe aus Detzem haben die 

Hersteller der spatantiken Situlen mit griechischer Aufschrift benutzt, um Ornamente, 

Schrift, Linien und weitere Details an Figuren und Tieren darzustellen23. Im Unterschied 

zu den fruh- und mittelkaiserzeitlichen Beispielen sind diese Kreispunzen jetzt bei den 

Darstellungen dominierend. Die Kreise werden vollstandig oder auch angeschnitten, 

d.h. als Halb- oder Viertelkreise, fluchtig und flott aneinandergereiht, um eine Flache zu 

fullen. In dieser Tradition steht auch die Lampe aus Detzem, deren obere Halfte mit 

vollstandigen und halben Kreispunzen uberladen ist. Auf Grund all' dieser Beobachtungen 

durfen wir eine Entstehung unseres Stuckes im 4. Jahrhundert oder gar spater vorschlagen.

Unsere Lampe gehort zu einem Hortfund, der im Wald bei Detzem entdeckt worden ist. 

Ausschlie Blich Gegenstande aus Bronze und Eisen - z.T. handelt es sich um Altmaterial - 

sind offenbar in einer Kiste versenkt worden24. Das jungste Stuck des Fundes scheint die 

Lampe zu sein, die folglich einen zeitlichen Hinweis auf die Datierung des Komplexes 

gibt.

Man ist versucht, das Vergraben der Gegenstande mit unruhigen Zeiten oder kriegerischen 

Ereignissen in Verbindung zu bringen. AnlaB konnten die Germaneneinfalle des 4. Jahr

hunderts (353-356) oder jene in der 1. Halfte des 5. Jahrunderts gewesen sein25.

20 Bailey (Anm. 19) 389-391 Taf. 89 Q 1438-1439 MLA. - Rivista di Archeologia Cristiana 33, 1957, 40 Abb. 4,5 

(Katakombe der Comodilla). - P. de Brun/S. Gagniere, Les lampes antiques du Musee Calvet d'Avignon 

(Carpentras 1937) 60 Nr. 312.

21 Vgl. Leibundgut, Schweiz 49 f. Taf. 14 (mit weiteren Parallelen). - Vgl. auch das Trierer Exemplar: Trierer 

Zeitschrift 54, 1991, 156 ff. Abb. 23 (mit weiteren Parallelen).

22 Die Mitteilung verdanke ich Herrn B. Bienert, der die Trierer MetallgefaBe im Rahmen einer Dissertation bearbeitet. 

- Vgl. auch z. B. diese Verzierung auf dem Kasserolengriff aus dem Tumulus von Herstal (2. Halfte des 2. 

Jahrhunderts n. Chr.), auf dem die Kreise locker zu einer Weintraube zusammengestellt sind: G. Faider-Feytmans, 

Les bronzes romains de Belgique (Mainz 1979) 177 f. Taf. 144 Nr. 365. - Vgl. ferner diese Punztechnik an den 

Halbdeckelbecken, die wohl uberwiegend dem 3. Jahrhundert angehoren. Dort sind die Kreise meistens recht grot 

ausgefuhrt und sorgsam getrennt aneinandergereiht. H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland II Trier 

(Mainz 1966) 104 Nr. 257 Taf. 76. - E. Kunzl, Die Alamannenbeute aus dem Rhein bei Neupotz. Romisch- 

Germanisches Zentralmuseum, Monographien 34 (Mainz 1993) Band 1, 197 ff. Band 3 Taf. 177 D 111; 181 D 112.

23 Diese Stucke werden vom 4. bis ins 6. Jahrhundert datiert. Vgl. A. Carandini, La secchia Doria: una "storia di 

Achille" tardo-antica. Studi Miscellanei 9, 1963/64. - M. Mundell Mango/C. Mango/A. Care Evans/M. Hughes, 

A 6th-century Mediterranean bucket from Bromeswell Parish, Suffolk. Antiquity 63, 1989, 295-311.

24 s. hier Anm. 7. - Menzel (Anm. 22) 17 f. Nr. 34 (mit der Aufzahlung der einzelnen Fundstucke). - Die Bronzewaage 

des Fundes wurde besprochen: H. R. Jenemann, Trierer Zeitschrift 52, 1989, 340 ff. Abb. 12 (s. hier auch Beitrag 

Garbsch S. 275 ff. Abb. 2).

25 Zu den geschichtlichen Ereignissen vgl. H. Heinen, Trier und das Trevererland in romischer Zeit (Trier 1988) 300; 

369 ff.
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Abb. 12 Spatantike mandelformige Lampe.
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16 Fo. Detzem (Kreis Trier-Saarburg), 1915; im Gemeindewald zusammen mit vier 

Gotterstatuetten und zahlreichen anderen Bronzegegenstanden geborgen (vgl. auch

Anm. 24). Abb.12

Der gewolbte obere Teil ist gegen den unteren durch eine betonte Kante abgesetzt, die 

von kleinen eingepunzten Kreisen markiert ist. Jede Seite ziert ein schmaler, gerade 

verlaufender Zweig, an dessen Verastelungen neun traubenartige Gebilde, bestehend 

aus eingetieften Kreisen, hangen. Ob Weintrauben oder Blatter gemeint sind, laBt sich 

schwerlich entscheiden. Die Enden der Zweige sind an der Lampenruckseite eingerollt. 

Der vertieft liegende Schnauzenkanal ist ebenfalls mit gepunzten Kreisen ausgefullt, 

Griff und Olloch von ebensolchen gerahmt. Der scheibenfdrmige, durchlochte Griff 

erhebt sich auf einem schmalen rechteckigen Sockel. Der halbrunde Deckel des Olloches 

ist an einem derb gestalteten Scharnier befestigt, laBt sich jedoch nicht mehr bewegen.

Vorhanden ist noch ein Stuck der Kette, die aus sieben achtformigen, gegeneinan- 

dergestellten Kettengliedern besteht. Sie wurde beim Nachgraben im aufgeworfenen 

Boden gefunden.

Erh.: die Schnauze ist vorn leicht eingedruckt; mehrere kleine Locher an der Unterseite 

(die GuBhaut ist hier nicht richtig uberarbeitet); an der Schnauzenunterseite antike 

Flickung; hier sind auch Spuren einer Verzinnung zu erkennen.

MaBe: L. 11,3 cm, gr. Br. 6,4 cm, H. 5,7 cm (8,7 cm am Griff), L. der Kette: 9,5 cm.

Foto: RE 93,32/2 (Aufsicht), 32/8 (1. Seitenansicht), 32/4 (Boden)

Lit.: Trierer Jahresberichte 9, 1916, 11 f.; 15 Taf. 2,2.

Inv. 15,109

Nr. 17Dreischnauzige Lampe

Der kreisrunde Korper ruht auf einem schmalen Standring. Seitlich gehen konisch 

geformte, aufwarts gebogene Rohren ab, die sich zu den Offnungen erweitern und breite, 

abgeflachte Rander aufweisen. Die Schulter ist mit einer breiten, durch Rillen eingefaBten 

Leiste abgesetzt. Daruber erhebt sich ein kurzer Hals, der zur breiten bandformigen 

Lippe umbiegt.

Der Typus ist hauptsachlich vom 2. bis 1. vorchristlichen Jahrhundert im hellenistischen 

Osten und in Italien verbreitet.

Reich verzierte, groPe dreischnauzige Leuchter auf hohem FuE sind aus Pompeji bekannt; 

vgl. V. Spinazzola, Le arti decorative in Pompei e nel Museo Nazionale di Napoli 

(Mailand/Rom/Venedig/Florenz 1928) 289.

Parallelen

Ivanyi 24 Taf. 63,5. - Bronzes hellenistiques et romains, tradition et renouveau. Actes du 

Ve colloque international sur les bronzes antiques. Cahiers d’Archeologie Romande de la 

Bibliotheque historique vaudoise 17, 1979, 185 ff. Taf. 111,2-3 (Dacien). 205 Taf. 116,2 

(Dacien; mit weiteren Parallelen). - La civilisation classique des Daco-Getes. Aus- 

stellungskatalog Brussel 1979, 62 Nr. 282 Abb. - Valenza Mele, Neapel 11 f. Nr. 3-4 (mit 

weiteren Parallelen). - D. Nikolov u. a., Ancient bronzes. District Historical Museum 

Stara Zagora (Sofia 1984) Nr. 130.
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Abb. 13 Dreischnauzige hellenistische Lampe.
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17 In Koln 1963 mit der Fundortangabe "bei Trier" angekauft. Diese Handlerangabe ist 

entweder fingiert oder will lediglich andeuten, daft das Stuck aus einer Privatsammlung 

der Trierer Gegend stammt, deren Besitzer Antiquitaten sammelte. Auf Grund der 

fruhen Zeitstellung kann die Lampe nicht aus der Trierer Gegend stammen; sie wird in

Italien oder auf dem Balkan gefunden worden sein. Abb. 13

Die von dem kreisrunden Kbrper abgehenden Schnauzen geben auf ihrer Oberseite 

einen schwach sich abzeichnenden Grat zu erkennen. Zwei Drehrillen fassen die breite, 

flache Leiste auf der Schulter ein. Boden tief nach innen gewolbt. Bodenmittelpunkt hebt 

sich als grower Knopf ab. Drehrille an der Innenseite des Standrings; Drehrillen auf der 

Schulter.

Erh.: Loch im Boden.

MaBe: gr. L. 20,5 cm, gr. Br. 11,9 cm, Dm. der Mundung: 5,9 cm (auBere Randkante), Dm. 

des Bodens: 9,1 cm, gr. H. 7,5 cm.

Foto: RE 93,32/13 (Aufsicht), 32/11 (Seitenansicht), 32/15 (Boden) Inv. 63,15

Verschollene zweischnauzige Lampe

18 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert angekauft.

Kleine Lampe mit abgeflachtem Spiegel und zwei gerundeten Schnauzen, deren Ecken 

kantig abgesetzt sind. An der Ruckseite Lunula.

Das Stuck scheint wohl von ahnlicher Form gewesen zu sein wie jene bei Menzel, Mainz 

107 Abb. 89,5-6 (vgl. auch Revue Archeologique de l'Est et du Centre-Est 36, 1985, 301 

Abb. 8) abgebildeten kleinen Lampen.

Offenbar intakt; L. 7 cm.

Foto: A 184 (unten links) Inv. G. T 55

Achtfdrmige offene Lampen aus Eisen

Loeschcke Typus XXIV B

Nr. 19-21

Die Lampen dieses Typus zeigen einen groBen eiformigen Behalter, der gegen die kleine, 

annahernd gerundete Schnauze durch eine kraftige Einschnurung abgesetzt ist. Der 

abgeflachte Boden biegt winklig in eine niedrige Wandung um. An der Ruckseite ist ein 

langer horizontaler Griff angebracht.

Verbreitung und Zeitstellung

Aus dem Rheinland lassen sich einige Beispiele aufzeigen. Das Vorkommen dieser Form 

an fruhromischen Fundplatzen26 spricht fur eine Datierung in die 1. Halfte des 1. 

Jahrhunderts n. Chr. Wie lange der Typus noch hergestellt wurde, laBt sich bisher nicht 

klaren.

26 z. B. Haltern, Koblenz-Neuendorf; vgl. hierzu auch Loeschcke, Vindonissa 331.
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Parallelen

Loeschcke, Vindonissa 329 ff. Taf. 22 Nr. 1069. - Evelein, Nijmegen 70 Taf. 19,3. - Ivanyi

Taf. 63,9. - Bodenaltertumer Westfalens VI. Die Funde von Haltern seit 1925,

herausgegeben von A. Stieren (Munster 1943) 114; 116 Abb. 28 b 1-2. - Menzel, Mainz 115 

Nr. 710 Abb. 97 (Urmitz). - 2000 Jahre Romer in Westfalen (Munster 1989) 138 Abb. 143 

(Haltern).

19 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb. 14

Groves Exemplar, dessen Griff gerade an der Ruckseite ansetzt.

Material: Eisen.

Erh.: Teile des Randes und des Griffes fehlen; zwei Locher im Boden. Stark korrodierte 

Oberflache.

MaBe: L. 13,9 cm (21,5 cm mit Griff), gr. Br. 8,5 cm, gr. H. 1,6 cm.

Foto: RE 80,470/47 (Aufsicht); 93,31/1 (r. Seitenansicht) Inv. G. T 58 a

Verschollene eiserne achtformige Lampen

20-21 Zwei Exemplare der gleichen Art wie G. T 58 a ohne Fundortangabe waren im 

Besitz der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen; L. 10 und 13 cm. Inv. G. T 58 b und e

Nr. 22-23Achtformige offene Lampen aus Blei

Loeschcke Typus XXIV C

In der Form sind sie den eisernen Lampen nachstverwandt. Die Wandung ist ebenso 

niedrig, der Boden in gleicher Weise abgeflacht. Der Behalter ist jedoch nicht so betont 

gegen die kurze Schnauze abgesetzt. Die in der Regel kleinen Exemplare sind mit einer 

Aufhangevorrichtung versehen.

Verbreitung und Zeitstellung

Die kleinen Lampen mit Aufhangehaken wurden im Rheinland, in der Schweiz und in 

Gallien gefunden. Ihr Vorkommen in Vindonissa und in den Limeskastellen bezeugt, 

daB diese Lampen im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. in Benutzung waren. In einer 

"fruhromischen" Schicht - gemeint ist das 1. Jahrhundert n. Chr. (1. Halfte?) - hat man 

das Trierer Stuck Nr. 22 geborgen.

Parallelen

Saalburg Jahrbuch 6, 1917-1922 Taf. 9,13 a (Kastell Saalburg). - Loeschcke, Vindonissa 

329; 330 Abb. 19,3. - F. Fremersdorf, Der romische Gutshof Koln-Mungersdorf. Romisch-
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Abb. 14 Achtfbrmige offene Lampen aus Eisen, Loeschcke Typus XXIV B (Nr. 19) und Blei, Loeschcke 

Typus XXIV C.
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Germanische Forschungen 6 (Berlin/Leipzig 1933) 35 Taf. 31,4. - (J. W. Brailsford), 

Guide to the antiquities of Roman Britain (London 1964) 45 Abb. 20,5 (Wittenham Hill, 

Berks). - Revue Archeologique du Centre 7, 1968, 110 Taf. 4,313 (Lavaud). - M. Martin, 

Romermuseum und Romerhaus Augst. Augster Museumshefte 4 (Augst 1981) 84 Nr. 73. 

- J. Krier/R. Weiller, Le manuscript Wiltheim de Baslieux (Luxemburg 1984) 46 f. feuille 

4 (Esch, Luxemburg).

22 Fo. Trier, Augustinerhof, 1928; gefunden 1,70 m unter Oberkante Estrich in der

fruhromischen Terrainhohe (Graben VI). Abb. 14

Vollkommen verdruckte, flache Talglampe mit kurzer, halbrunder Schnauze und niedriger 

Wandung (H. 1,1 cm). Schrag emporragender, flacher Stiel, der sich zu seinem gerundeten 

Ende hin gering verjungt.

Erh.: linke Wandung nach innen gedruckt; Boden deformiert; Wandung an einer Stelle 

gerissen.

Material: Blei.

MaBe: L. 8,7 cm, gr. Br. 6,7 cm, L. des Griffes: 5,1 cm.

Foto: RE 80,470/47; 93,31/4 (Aufsicht) Inv.27,244 (Fnr. 741)

Verschollene Lampe aus Blei

23 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906, Grab 139 (2. Jahrh. n. Chr.).

Abb. 14

"Lampchen aus Blei, verhaltnismaEig schwer, defekt; L. 6 cm."

Foto: Neg. St. Matthias 156 

s. Grabfunde Nr. 7.

Inv. 05,489 b

Achtformige bronzene Lampe

Loeschcke Typus XXV A

Nr. 24

Der Behalter dieser meist groEen Lampen ist im Gegensatz zu den Stucken Loeschcke 

Typus XXIV B kreisrund gedreht und durch einen kurzen Hals gegen die ebenfalls 

kreisrund gedrehte groEe Schnauze abgesetzt. Die Stucke sind mit einem Standring 

versehen. In der Regel gliedern senkrechte Stabe die AuEenwand. Der ring formige Griff 

an der Ruckseite ist meistens durch eine groEe Lunula verdeckt.

Verbreitung und Zeitstellung

Parallelen zu den achtformigen Lampen Loeschcke Typus XXV A lassen sich aus dem 

Rheinland und Gallien anfuhren. Die datierbaren Beispiele reichen von der 2. Halfte des 

1. Jahrhunderts bis in das 2. Jahrhundert n. Chr.
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Abb. 15 Achtfbrmige bronzene Lampe, Loeschcke Typus XXV A.

Parallelen

Kat. Slg. Niessen 197 Taf. 120 Nr. 3790. - Loeschcke, Vindonissa 331 ff. - Evelein, Nij

megen 71 Taf. 19,4. - Ivanyi Taf. 63,4. - Revue Archeologique du Centre 1, 1962, 349 (= 

Gallia 21, 1963, 487 Abb. 4; Neris, Allier). - (J. W. Brailsford), Guide to the antiquities of 

Roman Britain (London 1964) 45 Abb. 20,6 (Bayford, Kent). - M. Vegas, Die romischen 

Lampen von Neuss. Novaesium II. Limesforschungen 7 (Berlin 1966) 126 Nr. 306 Taf. 5; 

10.

Stucke in der Art der Trierer Lampe, bei der die Wandung vollkommen unverziert bleibt, 

scheinen seltener vorzukommen. Die Grabbeigaben des Trierer Exemplares gehoren 

moglicherweise ins 2. Jahrhundert.

Parallelen

Bonner Jahrbucher 111/112, 1904, 408 Taf. 32,4 (Novaesium). - P. Stuart, Provincie van 

een imperium. Romeinse oudheden uit Nederland in het Rijksmuseum van Oudheden te 

Leiden (Leiden 1986) 153 Abb. 227.
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24 Fo. Trier, "an der StaatsstraBe (= PaulinstraBe) von St. Paulin bis Lammchen und dem 

Weg aus dem Maare (= MaarstraEe) bis zum Maximiner Weg"(= MaximinstraPe), 1871

(ndrdliches Graberfeld), aus einem Grab. Abb. 15

Der Rand ist nach auBen getrieben und auf der Oberseite stellenweise abgeflacht, 

stellenweise gerundet. Am Boden 0,5 cm hoher und 0,3 cm breiter Standring. Mittelpunkt 

des Korpers und der Schnauze eingestochen. Drei vertiefte Drehrillen innerhalb des 

Standrings. Bodenmitte mit vertieftem Mittelpunkt im Schaleninnern knopfartig hervor- 

gehoben und von einer breiten Kehle und einer schmalen Rille eingefaBt. Mittelpunkt 

des Schnauzeninneren vertieft.

Erh.: Henkel ausgebrochen, fehlt. Teilweise grune Patina.

MaBe: L. 15,3 cm, gr. Br. 9,3 cm, Dm. der Schnauze: 6 cm, Dm. des Standrings: 5,3 cm, H. 

2,3 cm.

Foto: RE 93,32/2 (Aufsicht), 32/8 (1. Seitenansicht), 32/4 (Boden) Inv. G. T 58

Lit.: Loeschcke, Vindonissa 333 (erwahnt). - Menzel, Mainz 114 Nr. 706 Abb. 94 (Inv. O. 

33131).

S. Grabfunde Nr. 8.

Variante der offenen Talglampen Nr. 25

In Aufsicht betrachtet, entspricht die Lampe den bisher besprochenen achtfdrmigen 

Talglampen. Ungewdhnlich ist die hohe, durch Stabe gegliederte Wandung und der 

kompakt gestaltete, durch ein derbes Gittermuster nur wenig aufgelockerte ruckwartige 

Teil.

Verbreitung und Zeitstellung

Eine Parallele zu dem Trierer Stuck ist mir nicht bekannt. Die eingepunzten, kleinen 

Kreise mit vertieftem Mittelpunkt sind ein beliebtes Verzierungselement spatantiker 

Kleinkunst27, so daE an eine Entstehung des Stuckes im spaten 4. oder 5. Jahrhundert 

gedacht werden darf.

25 Fo. Trier, BrotstraBe, 1902; in einer Brandschicht, 2 m tief.

Kreisrunder Korper mit kleiner, eingeschnurter, gerundeter Schnauze und abgeflachtem 

Boden. Der offene Behalter wird von einer 3 cm hohen senkrechten Wandung umschlossen, 

die durch sieben senkrechte Leisten mit aufgesetzten Kugeln gegliedert wird. In die 

Oberflache der Leisten sind waagerechte Linien eingeritzt, in die Zwischenraume wiederum 

schrage Linien. Drei gepunzte kleine Kreise (funf an der linken Seite), die jeweils in drei 

Reihen ubereinander geordnet sind, fullen die Zwischenraume zwischen den einzelnen 

Leisten aus. An der Ruckseite ist eine kraftig plastische Leiste angebracht, die nach vorn

Abb. 16

27 Wulff (Anm. 18) Taf. 33 Nr. 798; 39 Nr. 800-801. - Menzel, Mainz 111 Abb. 92,5. - De’Spagnolis/De Carolis, Vatican 

60 f. Nr. 25. - Vgl. diese Art auch an Fibeln, Gurtelbeschlagen und Kammen: E. Meyer, Arbeits- und Forschungsberichte 

zur sachsichen Bodendenkmalpflege 8, 1960, 224 ff. (Fibeln). - H. Bullinger, Spatantike Gurtelbeschlage. Dissertationes 

Archaeologicae Gandenses XII (Brugge 1969) Taf. 19; 29-31. - W. Binsfeld, Archaologisches Korrespondenzblatt 9, 

1979, 431 ff. Taf. 76 (Kamme). - K.-J. Gilles, Archaologisches Korrespondenzblatt 11, 1981, 333-337 Taf. 69-70.
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Abb. 16 Offene spatantike Lampe.

rechtwinklig umbiegt und nach einem Absatz in einer durchlochten Scheibe endet. Die 

Oberseite der Leiste ist in 12 Felder aufgeteilt, die durch je ein eingeritztes X ausgefullt 

werden. Daruber folgen in Abstanden jeweils eng aneinandergeruckt drei plastische 

Leistenbundel. Die Oberseite des Griffes ist mit sieben eingetieften Kreisen versehen; die 

Kanten sind gekerbt. An diese Griffleiste schlieBen sich zu beiden Seiten (bis in Hohe des 

Griffknickes) oberhalb der Wandung zwei durchbrochene Felder an. Eine Zickzacklinie 

fullt das untere Feld aus, zwei Kreuze das obere. Die horizontalen Bander zieren 

wiederum vier eingepunzte Kreise. Begrenzt werden diese Felder durch die 

Wandungsleisten, die bis zur Hohe des Griffknickes hochgezogen und mit einem Knopf 

bekront sind.
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Erh.: der linke Teil der Wandung ist nach innen verdruckt; die gegitterte Wandung ist an 

dieser Seite ausgebrochen; Teile fehlen. Griff ebenfalls leicht verdruckt. An der Bodenkante 

kerbartige Beschadigungen. Die Oberflache ist hier und an der Innenseite des Behalters 

nach dem GuE nicht uberarbeitet.

MaBe: L. 9,4 cm (mit Griff: 10,5 cm), gr. Dm. des Bodens: 6,2 cm, gr. H. 8,2 cm.

Foto: RD 66,315; RE 93,32/2 (Aufsicht), 32/6 (r. Seite), 32/4 (Boden)

Inv. ST. 3 745, ST. 3 746 (Gitterstuck)

Lampenfragmente Nr. 27-32

Henkelaufsatz

26 Fo. Trier, Basilika, 1953; unter dem Hypokaustenestrich zusammen mit Keramik der

2. Halfte des 1. Jahrh. n. Chr. gefunden. Abb. 17

Spitz zulaufendes unverziertes Blatt, das an der Ruckseite einer Lampe befestigt war.

AuRenseite leicht gewblbt, innen gerade verlaufend.

Mate: gr. Br. 4,1 cm, H. 6,7 cm.

Foto: RE 93,31/4 EV. 52,10 Fnr. 342

Nr. 27-28Ketten und Stechhaken

Parallelen

G. M. A. Richter, Greek, Etruscan and Roman bronzes. The Metropolitan Museum of Art 

(New York 1915) 382 Nr. 1351. - Loeschcke, Vindonissa 454 ff. - Revue Archeologique 

de l’Est et du Centre-Est 36, 1985, 302 Abb. 9 (Alesia).

27 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb. 17

An dem plattchenartigen Deckel (Dm. 2 cm) ist eine aus zwei Teilen bestehende Kette 

befestigt (L. ca. 3 und 3,8 cm), die an einem etwas verbogenen Ring (Dm. ca. 3 cm) endet. 

An diesem Ring hangen mit groEen schlaufenartigen Osen zwei weitere kurze, in ovalen 

Schlaufen endende Ketten (L. 2 und 3 cm). An dem Ring ist auch der Stechhaken mit zwei 

seitlichen Abbiegungen angebracht.

Diese Teile gehbren nicht zu der Lampe Nr. 4. Sicherlich stammen sie jedoch von einer 

Lampe ahnlich fruher Zeitstellung, wofur die Ausfuhrung des Deckels, des Hakens und 

der Kettenglieder spricht. Man vergleiche nur die Stucke Nr. 3, 7 und 15.

Erh.: die Kettenglieder des Deckelchens sind verbogen.

MaRe: L. des Stechhakens: 10 cm.

Inv. G. O 87 aFoto: RE 93,31/6

Lit.: Menzel, Mainz 109 Nr. 687 Abb. 90,5 (Inv. O. 33680).
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Abb. 17 Henkelaufsatz und Stechhaken.

Verschollener Stechhaken

28 Fo. Trier, Weimarer Allee (ehemals Ostallee), 1901, hinter dem Museum.

Haken mit zwei Abzweigungen; L. 7 cm. Inv. 01,240

Verschollene Lampenfragmente

29 Fo. unbekannt.

Lampe mit Deckelchen; moglicherweise zweischnauzig; L. 5,9 cm. Inv. G. T 56
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30 Fo. Trier, PaulinstraBe (ndrdliches Graberfeld), 1880.

Vorderteil einer Bronzelampe; L. 6 cm. Inv.3619

31 Fo. Trier, beim Baggern in der Mosel gefunden ("Pferdemosel"), 1912.

"Lampenhenkel aus Bronze". Inv. 12,472 a

32 Fo. Trier, BohmerstraBe, 1921, beim Kloster, unter der RbmerstraBe.

Zerschlagenes groBeres Fragment einer Bronzelampe, ganz verbrannt und stark verkrustet.

Inv. 21,620

Figurliche Kerzenhalter Nr. 33-34

Pfau als Kerzenhalter Nr. 33

Kerzenhalter, die die Gestalt eines Pfauen zeigen, scheinen selten zu sein. Eher verbreitet 

war der Hahn, der die Kerzentulle auf seinem Rucken tragt.

Parallelen (Hahn)

R. E. M. Wheeler/T. V. Wheeler, Report on the excavation of the prehistoric, Roman, and 

post-Roman site in Lydney Park, Gloucestershire. Reports of the Research Committee of 

the Society of Antiquaries of London 9 (London 1932) Abb. 20,98. - W. J. Wedlake, The 

excavation of the Shrine of Apollo at Nettleton, Wiltshire, 1956-1971. Reports of the 

Research Committee of the Society of Antiquaries of London 40 (London 1982) Taf. 31 a 

(= J. M. C. Toynbee, Art in Britain under the Romans, Oxford 1964, Taf. 35 a).

Als Lampe: Menzel, Mainz 112 Nr. 698; 113 Abb. 93,2.

Parallelen (Pfau)

F. Behn, Sammlung Ludwig Marx in Mainz. Kataloge West- und Suddeutscher Alter- 

tumssammlungen II (Frankfurt a. M. 1913) 22 Abb. 23 Nr. 227. - Boube-Piccot, Maroc II 

167 f. Nr. 191 Taf. 98 (Volubilis). S. 281 f. Nr.478 Taf. 211 (Banasa; mit weiteren Parallelen).

Der Pfau als Lampe gebildet kommt in der Spatantike haufiger vor.

Parallelen

O. Wulff, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke I: 

Altchristliche Bildwerke (Berlin 1909) Taf. 35 Nr. 768. - S. Loeschcke, Trierer Zeitschrift 

2, 1927, 120 Abb. 15,2. - Menzel, Mainz 113 Nr. 700 Abb. 93,4. - De'Spagnolis/De Carolis, 

Vatican 83 f. Nr. 39 (mit weiteren Parallelen).
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Zeitstellung

Darstellungen von Pfauen sind gerade in der Spatantike beliebt. Stellt man diese Stucke 

unserem Exemplar an die Seite, so lassen sich erhebliche Unterschiede feststellen. 

Weichen doch die schwungvolle Korperhaltung, die durch die Kopf- und Halsdrehung 

bewirkt wird, und die lebendige, unregelmaEige Federwiedergabe ganz entschieden von 

der steifen Korperhaltung und der strengen, stilisierten Federangabe spatantiker Vogel 

entschieden ab28. Diese Merkmale mochte man gern als Hinweis fur eine altere Entstehung 

des Trierer Stuckes ansehen. Eine Datierung ins 2./3. Jahrhundert n. Chr. sei daher 

vorgeschlagen.

33 Fo. unbekannt; 1878 in Trier angekauft. Abb. 18

Auf einem konkav geschwungenen, niedrigen (H. 1,4 cm) Sockel steht ein radschlagender 

Pfau. Die Augen waren einst eingelegt. Die Federn sind durch gratenartige Einritzungen 

voneinander getrennt. Am Korper ist das Gefieder gestichelt. Eingepunzte Kreise markieren 

die Augen am Ende der Federn. Der 1,7 cm hohe, zylindrische Behalter fur die Kerze 

erhebt sich uber der Mitte der Federn. Sein Rand ist leicht nach auEen gebogen.

Erh.: Unterseite des Sockels weggebrochen; Schnabel des Vogels und ein Stuck des 

Kerzenhalters fehlen. Loch an der Unterseite des Tieres; Kamm beschadigt. Oberflache 

korrodiert.

MaBe: gr. H. 8,8 cm, H. des Tieres: 6,3 cm.

Foto: RE 93,31/10 (Vorderansicht), 31/12 (1. Seitenansicht) 

Lit.: Menzel, Mainz 108 f. Nr. 686 Abb. 90,4 (Inv. O. 33655).

Inv. 868

Hund als Kerzenhalter Nr. 34

Gleichartige, als Hund gestaltete Kerzenhalter vermag ich nicht aufzuzeigen.

Zeitstellung

Die konische Form der glatten Tulle findet man an verschiedenen anderen figurlichen 

Kerzenhaltern in Britannien, Gallien, Germanien und Ratien, aber auch in Nordafrika29. 

Die stark nach unten sich verjungende Form zeigen ganz ahnlich ein Amor in Augsburg,

28 Vgl. Wulff (Anm. 18) Taf. 36 Nr. 774 (Taube); 37 Nr.776. - Menzel, Mainz 113 Abb.93,4.

29 Affe in Reims: Th. Habert, Catalogue du Musee Archeologique, Ville de Reims (Troyes 1901) 200 Nr. 5 184. - 

Mannliche Figur aus Strasburg: Cahiers Alsaciens d’Archeologie d'Art et d'Histoire 5, 1961, 73 f. - Amor auf 

Delphin: Gallia 27, 1969, 171 ff. Nr. 2 (Bavai). - Hahn: W. J. Wedlake, The excavation of the Shrine of Apollo at 

Nettleton, Wiltshire, 1956-1971. Reports of the Research Committee of the Society of Antiquaries of London 40 

(London 1982) Taf. 31 a. - Gladiator aus Walheim: H. U. Nuber, Antike Bronzen aus Baden-Wurttemberg. Schriften 

des Limesmuseums Aalen Nr. 40 (1988) 107 Abb. 65. - Amor aus Augsburg: Das Archaologische Jahr in Bayern 

1991 (Stuttgart 1992) 125 Abb. 95. - Delphin und Pfau: Boube-Piccot, Maroc II 108 Nr. 90 Taf. 38 (Tamuda). S. 167 

f. Nr. 191 Taf. 98 (Volubilis).
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Abb. 18 Figurliche Kerzenhalter.

+
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der in einer Grube des 2. Jahrhunderts gefunden worden ist, und ein Figurchen in 

Strasburg. Dieses wurde in einer Schicht der 1. Halfte des 3. Jahrhunderts geborgen. Die 

Tullenform ist of fensichtlich sehr langlebig, denn man beobachtet sie noch an spatantiken 

Kerzenhaltern, jedoch wird sie in der Spatzeit mehr rohrenformig gestaltet30.

34 Fo. Ensch (Kreis Trier-Saarburg), 1938, "Auf Birkenheck" (Siedlungsstelle). Abb. 18 

Auf einer kreisrunden, ausgestanzten sockelartigen Platte steht steifbeinig ein Hund, 

dessen Pfoten mit Stiften in der Platte verankert sind. Der schmale Korper ist unverziert; 

kurzer, abstehender Schwanz, steil emporstehende Ohren, kleiner Kopf; wulstiges 

Halsband. Auf dem Rucken erhebt sich eine konische 3,3 cm hohe Tulle. Die einfachen 

glatten, sich auf das Wesentliche beschrankenden Formen sind auch den Figurchen aus 

Strasburg und Walheim eigen (s. Anm. 29).

Erh.: Rand der Platte leicht beschadigt. Grune Patina.

Mahe: Dm. der Platte: 4,7 cm, H. der Platte: 0,8-1,1 cm, gr. H. 7 cm, oberer Dm. der Tulle: 

1,8 cm.

Foto: RE 93,31/14 (r. Seitenansicht), 31/16 (Unteransicht) Inv. 41,1 507

Lit.: Trierer Zeitschrift 18, 1949, 325. - H. Menzel, Die romischen Bronzen aus Deutschland 

II Trier (Mainz 1966) 114 Nr. 278 Taf. 85 ("Peitschenhalter"). - B. Weiter-Matysiak, 

Chronik der Gemeinde Ensch (Trier 1991) 23.

Unverzierte Kerzenhalter Nr. 35-46

Doppelkonische Kerzenhalter Nr. 35-40

Beide Teile der doppelkonischen Kerzenhalter sind vollkommen gleichartig geformt. 

Die Mitte nimmt ein Trennboden ein, in dem mit Hilfe eines Eisenstiftes eine Tulle 

befestigt ist. Der sehr lang geformte Stift ragt weit in den anderen hohlen Teil des 

Standers hinein. Sowohl Tulle als auch Eisenstift konnten zur Aufnahme einer Kerze 

dienen. Diese Kerzenhalter sind aus einem Stuck gegossen. Separat ist die Tulle gegossen.

Verbreitung und Zeitstellung

Die doppelkonischen Kerzenhalter scheinen im Rheinland und in Gallien nur vereinzelt 

vorzukommen. Das Exemplar aus Morscheid, das in einem Grab mit Beigaben der 2. 

Halfte des 3. Jahrhunderts n. Chr. lag, legt eine spate Datierung der Gruppe nahe.

30 P. Lebel, Catalogue des collections archeologiques de Montbeliard III. Les bronzes figures. Annales litteraires de 

1'Universite de Besan^on 57. Archeologie 15, 1962, 35f. Nr. 71 Taf. 49 (Mandeure). - Vgl. auch den Pfau aus 

Volubilis (Anm. 29).
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Parallelen

F. Lienard, Archeologie de la Meuse. Description des voies anciennes et des monuments 

aux epoques celtique et gallo-romaine I (Verdun 1881) Taf. 31,6. - Mainzer Zeitschrift 

20/21, 1925/26, 98 Abb. 13. - J. Corrocher, Vichy antique. Publication de 1'Institut 

d'Etudes du Massif Central Fasc. XXII (Clermont-Ferrand 1981) 107 Taf. 3,3. - M. 

Kohlert-Nemeth, Romische Bronzen II aus Nida-Heddernheim. Fundsachen aus dem 

Hausrat. Museum fur Vor- und Fruhgeschichte Frankfurt am Main. Archaologische 

Reihe 14 (Frankfurt a. M. 1990) 52 f.

35 Fo. Trier oder Umgebung; genauer Fundort unbekannt; aus der Sammlung Quednow,

1957 angekauft. Abb. 19

Die konkav geschwungenen Seiten des Leuchters werden in der Mitte von einem 

schmalen, einem breiten und einem schmalen Ring umlaufen. Zwei enge Drehrillen 

befinden sich auEen unterhalb des oberen und unteren Randes, ebenso auch innen, hier 

jedoch starker einschneidend. Die Wandungsstarke nimmt zum Rand hin zu. Dieser ist 

verdickt und abgeflacht. Die konische Tulle im Innern des Behalters ist mit einem 

dornartigen Eisenstift verankert, der 1,8 cm lang in den anderen Teil ragt. Die Tulle weist 

einen 0,6 cm breiten horizontalen Rand auf.

Erh.: Rand leicht beschadigt; zwei Risse und eine Delle im unteren Teil. Grune Patina. 

MaBe: Dm. 6,6 cm (6,7 cm Gegenseite), H. 6,4 cm, H. der Tulle: 2,7 cm.

Foto: RE 92,104/26 (Schragansicht), 97/36 A (Seitenansicht); 93,57/12, 57/14

Inv. 57,328/212

Lit.: H. Drescher, Ein romischer Leuchter aus Salzhausen, Kreis Harburg. Nachrichten 

aus Niedersachsens Urgeschichte 35, 1966, 23 Abb. 2,8.

36 Fo. Morscheid (Kreis Trier-Saarburg), 1989, in einem Schieferplattengrab des 3. Jahrh.

n. Chr. geborgen. Abb. 19

Sehr dunnwandiger, aus einem Stuck gegossener Kerzenhalter, dessen Mitte zwei Reifen 

umfassen. Zwei zarte Drehrillen jeweils unterhalb des Randes, der nach innen abgeschragt 

ist. In der Mitte des Trennbodens befindet sich ein Loch, das den Stift mit der Tulle 

aufgenommen hat. In eine Seite des Trennbodens ist ein Graffito eingeritzt: XXI.

Erh.: ein Stuck des Randes und der Trennboden sind erhalten, das ubrige ist erganzt. Das 

Stuck ist in dem agressiven Lehmboden fast vollkommen zersetzt worden. Der Abdruck 

im Boden gibt die Form jedoch vollkommen wieder (vgl. Foto RE 90,12/35).

MaFe: Dm. 8 cm, H. 8,7 cm.

Foto: RE 93,57/12, 57/14

Zum Grabfund siehe unten Beitrag von K.-J. Gilles.

EV. 89,27 Fnr. 12



Karin Goethert360

Abb. 19 Doppelkonische Kerzenhalter und Tullen.
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Nr. 37-40Verschollene doppelkonische Kerzenhalter und Fragmente

37 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben.

Konischer Teil eines Leuchters, um dessen Mitte offenbar zwei schmale Reifen laufen.

Erh.: vom oberen Teil ist noch ein Stuck vorhanden.

MaBe: gr. H. 4 cm.

Foto: A 184 (oben links)

Abb. 19

G. T 77 b

38 Fo. Trier, NeustraBe, 1902, in 3 m Tiefe.

Beschadigter konischer Teil eines Leuchters mit Reifen um die Mitte. Der obere Teil ist 

zum grbBten Teil weggebrochen. Die Tulle scheint intakt zu sein; H. noch 4,5 cm.

Inv. ST. 5 2751

Abb. 19

39 Fo. Trier, TopferstraBe (ehemals ZiegelstraBe), 1902.

Konische Tulle aus Bronze, die auf dem Trennboden befestigt war. Der horizontale Rand

ist breit und krempenartig; H. 4,2 cm.

Abb. 19

Inv.02,140

Abb. 19

Inv. 06,508

40 Fo. Trier, HohenzollernstraBe, 1906.

Konische Tulle aus Bronze der gleichen Form wie Nr. 39; H. 3,2 cm.

Nr. 41-44Kerzenhalter mit zwei Halbkugeln

Zwei kleine Halbkugeln sind durch eine kurze, enge Rohre miteinander verbunden.

Diese einfache Form des Trierer Stuckes ist - soweit ich sehe - nicht sehr verbreitet.

Parallelen

P. Goessler, Arae Flaviae. Fuhrer durch die Altertumshalle der Stadt Rottweil (Rottweil 

1928) Taf. 19,3. - Ph. de Schaetzen/M. Vanderhoeven, De romeinse Lampen in Tongeren. 

Het Oude Land van Loon 1956, 28 Taf. 8,5. - I. Fauduet, Bronzes gallo-romains, 

instrumentum. Musee d'Evreux, collections archeologiques (Argenton-sur-Creuse 1992) 

56 Nr. 229.

41 Fo. Trier, BohmerstraEe, 1983; Streufund.

Eine 0,9 cm lange und 0,5 cm dicke Rohre verbindet zwei kleine Halbkugeln miteinander. 

Unterhalb der Rander befindet sich jeweils eine zarte Drehrille. Die Mitte der einen 

Halbkugel weist eine kraftige Vertiefung auf (Dm. und Tiefe: 0,5 cm); man wird sie wohl

Abb. 20
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als obere Halfte ansehen durfen, die zur Aufnahme eines Stiftes fur die Kerze bestimmt 

war. Die Vertiefung an der anderen Halbkugel ist dagegen unbedeutend.

Erh.: Risse und ein Loch an der Unterseite; Rand an der Oberseite leicht beschadigt.

MaBe: oberer Dm. 3 cm, unterer Dm. 2,9 cm, H. 3,9 cm.

Foto: RE 91,127/3 Inv. 83,100

Verschollener Kerzenhalter mit zwei Halbkugeln und gegliedertem Zwischenstuck Nr.42

Sehr beliebt waren offensichtlich jene Kerzenhalter, deren zuweilen geschwungene 

doppelte Halbkugeln durch ein gegliedertes Zwischenstuck miteinander verbunden 

sind.

Zeitstellung

In den Tumuli der Gallia Belgica des 2. Jahrhunderts n. Chr. fanden sich solche Kerzen

halter31. Ein Exemplar aus dem Grab 3475 in Krefeld-Gellep, das sich in die 1. Halfte des 

3. Jahrhunderts n. Chr. datieren laBt32, gibt uns einen Hinweis, daB solche Beleuch- 

tungsgerate noch im 3. Jahrhundert in Benutzung waren.

Parallelen

L. Jacobi, Das Romerkastell Saalburg bei Homburg vor der Hohe (Homburg vor der 

Hohe 1897) Taf. 58,9. - Kat. Slg. Niessen 198 Taf. 121 Nr. 3805-3806. - G. Behrens, Bingen, 

Stadtische Altertumssammlung. Kataloge West- und Suddeutscher Altertumssammlungen 

IV (Frankfurt a. M. 1920) Taf. 4,7. - Archaeologia Belgica 7, 1952, 57 Abb. 9 (Tienen). - 

Ph. de Schaetzen/M. Vanderhoeven, De romeinse Lampen in Tongeren. Het Oude Land 

van Loon 1956, 28 Taf. 8,7-8. - H. van de Weerd, Inleiding tot de gallo-romeinsche

Archeologie der Nederlanden (Antwerpen 1964) 358 Abb. 74,32. - P. La Baume,

Rbmisches Kunstgewerbe zwischen Christi Geburt und 400 (Braunschweig 1964) 190 

Abb. 177 rechts. - H. Drescher, Ein romischer Leuchter aus Salzhausen, Kreis Harburg. 

Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte 35, 1966, 18-24. - Menzel, Mainz 113 Abb. 

93,7-8 Nr. 703-704. - A. Mutz, Die Kunst des Metalldrehens bei den Romern (Basel/ 

Stuttgart 1972) 137 f. Nr. 383-392. - Boube-Piccot, Maroc II Taf. 144 (Volubilis); 242 

(Banasa). - Carinthia 168, 1978, 21-23 (Zollfeld). - Protohistoriques, gallo-romaines, 

merovingiennes et vikings. Musee Departemental des Antiquites de la Seine-Maritime, 

Rouen (Rouen 1981) 24 Nr. 36. - Catalogues des collections du Musee Bossuet, Ville de 

Meaux 1. Prehistoire, protohistoire, gallo-romain (Meaux 1983) Nr. 617. - Revue 

Archeologique de l’Est et du Centre-Est 36, 1985, 299 Abb. 3 (Alesia). - I. Jensen, GefaBe,

31 s. auch Parallelen zu Nr. 44 weiter unten: Tumulus bei Vorsen.

32 R. Pirling, Das romisch-frankische Graberfeld von Krefeld-Gellep 1966-1974. Germanische Denkmaler der 

Volkerwanderungszeit Serie B. Die frankischen Altertumer des Rheinlandes 13 (Stuttgart 1989) 124 f. Taf. 80-81.
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Gerate und Kleinfunde des romischen Alltags. Bildhefte des Stadtischen Reiss-Museums 

Mannheim, Archaologische Sammlungen Nr. 3 (Mannheim 1986) 48 Nr. 60 Taf. 27. - M. 

Amand/R. Nouwen, Gallo-romeinse tumuli in de civitas Tungrorum. Publicaties van het 

Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren Nr. 40 (Hasselt 1989) 46 Abb. 33. - G. 

Lambert, Le Luxembourg romain (1990) 86 Abb. 184 (Arlon). - M. Kohlert-Nemeth, 

Rdmische Bronzen 11 aus Nida-Heddernheim. Fundsachen aus dem Hausrat. Museum 

fur Vor- und Fruhgeschichte Frankfurt am Main. Archaologische Reihe 14 (Frankfurt a. 

M. 1990) 52 f.

42 Fo. Trier, GilbertstraBe, 1896. Abb. 20

Die beiden halbkugligen Schalen sind durch ein rohrenformiges Zwischenstuck 

miteinander verbunden, das durch eine horizontale Scheibe unterteilt ist.

Erh.: groRe Teile sind oben und unten weggebrochen; gr. H. 4 cm. Inv. 20 520

Verschollener Leuchter

43 Fo. Trier, Weimarer Allee (ehemals Ostallee), 1925, an der Sudseite des Museumsneubaus 

0,30-0,60 munter Mauerabsatz im hellbraunen Sandboden.

"Bronzener Leuchter in doppelter Eierbecherform, Zapfen an beiden Seiten weggebrochen;

an einer Seite beschadigt. H. 4 cm." Inv. 26,141

DreifuRige, niedrige Kerzenhalter Nr. 44-45

Drei oder vier konkav geschwungenen Beine, zwischen die Ornamente gesetzt sein 

kdnnen, bilden den Unterbau des Kerzenleuchters. Daruber erhebt sich ein kurzes, 

rohrenformiges Zwischenstuck, das in die Kerzenschale ubergeht.

Verbreitung und Zeitstellung

Beispiele sind aus dem Rheinland und aus der Gallia Belgica bekannt. Der Kerzenhalter 

aus dem Tumulus bei Vorsen - in dem Grab lag auch ein Kerzenhalter mit zwei 

geschwungenen Halbkugeln und gegliedertem Mittelstuck (vgl. hier Nr. 42) - laBt sich 

durch seine Beifunde in die 2. Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. datieren. Die engsten 

Parallelen zu dem Exemplar aus Niederweis lagen in Grabern von Herstal und Wancennes33, 

deren Bestattungen ebenfalls der 2. Halfte des 2. Jahrhunderts angehoren.

33 Die Literaturangabe verdanke ich Frau St. Martin-Kilcher, Bern.
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Abb. 20 Kerzenhalter.

Parallelen

Kat. Slg. Niessen 198 Taf. 121 Nr. 3804 (Koln). - Bulletin des Commissions Royales d'Art 

et d’Archeologie 2, 1863, 132 Taf. 3,3 (Vorsen = M. E. Marien, L'empreinte de Rome. 

Belgica Antiqua, Anvers 1980, 261 Abb. 175). - M. Amand/M.-E. Marien, La tombe de
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Herstal. Inventaria Archaeologica Fasc. 2 - B 11 (Brussel 1976) Nr. 10. - Annales de la 

Societe Archeologique de Namur 63, 1983/84, 224 ff. Abb. 37,2 (Wancennes, Grab 3).

44 Fo. Niederweis (Kreis Bitburg-Prum), 1964. Abb. 20

Der 3 cm hohe Unterbau wird aus drei konkav geschwungenen Beinen gebildet, die in 

FuBe (stilisierte Lowentatzen) auslaufen. Im oberen Teil sind die Beine durch einen 

bandartigen durchbrochenen Streifen miteinander verbunden. AbschlieRende Drehrille. 

Die Wandung steigt schrag zu dem 1,1 cm hohen Zwischenstuck empor, das zu der 

Kerzenschale ausschwingt; an dieser zwei Drehrillen. In der Mitte ist die Kerzenschale, 

die den Eisenstift trug, aufgewolbt.

Material: Bronze, verzinnt.

Erh.: zwei FuBe mit einem Stuck des Unterbaus, der obere Teil der Kerzenschale und der 

Eisenstift fehlen.

MaBe: gr. H. 4,8 cm, oberer Dm. 2,9 cm.

Foto: RE 93,75/3

Lit.: Trierer Zeitschrift 33, 1970, 267 Abb. 21.

Inv. 64,97

Verschollener Kerzenhalter

45 Trier, wohl St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906.

Uber drei geschwungenen Beinen tragt ein rohrenformiges Mittelstuck die Schale, deren 

Mitte wie bei Nr. 45 aufgewolbt ist und einst den Dorn zum Aufstecken der Kerze trug. 

Keine Verzierung zwischen den Beinen.

"WeiBbronze; ein Bein fehlt, H. 3,2 cm." Inv. 06,34

Verschollener dreifufliger, hochbeiniger Kerzenhalter Nr. 46

Auf geschweiften FuBen, die in Lowenkopfen enden, erheben sich kurze senkrechte 

Streben; darauf ist eine niedrige Schale gesetzt, in deren Mitte sich ein Dorn zum 

Aufsetzen der Kerze befindet. Diese Art ist kleinen Beistelltischen nachempfunden und 

scheint hauptsachlich im westlichen Teil des Imperium Romanum verbreitet gewesen zu 

sein.

Parallelen

C. Blumlein, Bilder aus dem romisch-germanischen Kulturleben (Munchen/Berlin 1926) 

43 Abb. 125 (Mainz). - E. Wilhelm, Bronzes figures de l'epoque romaine. Musee 

d'Histoire et d'Art Luxembourg (2. Auflage Luxemburg 1975) 23 Nr. 95. - Romer 

Illustrierte 1, 1974, 168 Bild 325 (Kbln). - H. Reim, Der romische Gutshof bei Hechingen- 

Stein, Zollernalbkreis (Tubingen 1982) 32 Abb. 32. - Rome et le sud-ouest de la Gaule. 

Musees de Mont de Marsan et de Dax. Ausstellungskatalog Dezember 1983 - April 1984
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S. 72 Nr. 87 (Bordeaux). - H. U. Nuber, Antike Bronzen aus Baden-Wurttemberg. 

Schriften des Limesmuseums Aalen Nr. 40, 1988, 107 Abb. 68. - St. Boucher/H. Oggiano- 

Bitar, Le tresor des bronzes de Bavay. Revue du Nord, hors-serie, collection archeologique 

3, 1993, 86 Nr. 130 (mit weiteren Parallelen aus Gallien, Germanien und Nordafrika).

46 Fo. Trier oder Umgebung; im 19. Jahrhundert erworben. Abb. 20

Die geschweiften FuBe laufen offenbar in stark stilisierte Lowenkopfe aus. Die Wandung 

der niedrigen, auf den Streben ruhenden Schale ist schrag nach auEen gestellt.

Erh.: ein Full fehlt vollstandig, von dem zweiten ist nur der Ansatz erhalten. Die Schale 

ist an einer Seite eingedruckt.

MaFe: H. 6,7 cm.

Foto: A 184 (oben links) Inv. G. T 82

Grabfunde

2. Halfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.

1 Fo. Trier, Paulin (nordliches Graberfeld), 1864, Brandgrab. Abb. 21

Inv. G. E 222-223, 247-254 und G. 105-106

Lampe mit Volutenschnauze; hier Nr. 1.

222) Boden eines Terra-nigra-Tellers mit Stempel CAVRA (verschollen). Vgl. H. Koethe, 

Zur gestempelten belgischen Keramik aus Trier. Festschrift fur A. Oxe (Darmstadt 1938) 

92 Abb. 2 Nr. 32. - 223) Fragmentarischer Terra-nigra-Teller mit Stempel AV.DVO 

(verschollen). - 247-248) Zwei Teller mit gegliedertem Steilrand und feiner Marmorierung, 

Stempel BOLLVS FEC. Dragendorff 15/17. Vgl. Oswald-Pryce, Terra Sigillata Taf. 42,23. 

Zum Stempel vgl. F. Oswald, Index of potters' stamps on Terra Sigillata "Samian" Ware 

(East Bridford 1931) 46. - 249) Teller mit kleiner Rundstablippe und feiner Marmorierung, 

Stempel BOLLVS FEC. Dragendorff 16. Vgl. Oswald-Pryce Taf. 41,5. - 250-252) Drei 

halbkuglige Tassen mit feiner Marmorierung, Stempel PRIMI. Vgl. Hofheim Typus 14. 

Zum Stempel vgl. Oswald a.O. 248. - 253-254) Zwei halbkuglige TaBchen mit feiner 

Marmorierung. Vgl. Hofheim Typus 8. - G. O 105-106) Zwei birnenfbrmige zweihenklige 

Bronzekannen. Vgl. A. Radnoti, Die romischen BronzegefaFe von Pannonien (1938) 156 

ff. Taf. 14,78; 42,4. 5. M. H. P. den Boesterd, The bronze vessels (1956) 72 Nr. 260-61 Taf. 

11. - Eisenrost. Vgl. J. Metzler u. a., Clemency et les tombes de l'aristocratie en Gaule 

Belgique (Luxemburg 1991) 144 Abb. 101 (Clemency, Andernach, Ornavasso 7).

Einige Gegenstande des Grabes gingen vielleicht im Laufe der Zeit verloren, denn sie 

lassen sich nicht mehr auffinden. Auch auf der von Hettner im Jahre 1903 publizierten 

Abbildung sind sie nicht zu erkennen. Genannt werden kurz nach der Auffindung noch 

folgende Gegenstande:
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Abb. 21 Grabkomplex, Trier, Paulin.
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Auf dem Rost ein eiserner Ring; Reste von vier Bronzetellern und anderem Bronzegeschirr; 

Beschlagteile; ein bronzenes Ringelchen; ein "bronzener platter, stumpfer Hacken"; Rest 

einer langgliedrigen Eisenkette; eiserne Messerklinge; eisernes sichelartiges Messer, 

Nagel und eiserne Beschlage; ein schwarzes Napfchen (wohl Terra-nigra-Ware) mit 

einer Glasperle; ein 5 1/2 Zoll hohes Glasgefa ^ mit menschlichen Gebeinen (moglicherweise 

identisch mit: Kat. Glaser Trier 237 Nr. 1410 Taf. 75); ein kleineres Flaschchen; eine 

bleierne runde Platte mit Lbchern zur Aufnahme von Bronzenadeln; vier von diesen 

lagen neben der Platte, eine funfte steckte noch in der Platte.

Foto: B 52.

Lit.: Jahresbericht der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen 1863/64 (1867) 38 f.; 86. - 

F. Hettner, Fuhrer durch das Provinzialmuseum zu Trier (Trier 1883) 37 f. - J. B. Keune, 

Fuhrer durch das Provinzial-Museum zu Trier (2. Auflage Trier 1894) 29. - H. Lehner, 

Fuhrer durch das Provinzialmuseum zu Trier (Trier 1897) 56. - F. Hettner, Illustrierter 

Fuhrer durch das Provinzialmuseum in Trier (Trier 1903) 99 f. mit Abbildung. - Trierer 

Zeitschrift 3, 1928, 76; 81 Taf. 3, 2. 17. 19.

2 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1905, Grab 21.

Inv. 04,798 a-e

Abb. 22

a) Bronzene Kopflampe; hier Nr. 15.

b-c) Zwei verbrannte belgische Schalchen. Hofheim Typus 104. Vgl. auch Kat. Glaser 

Trier Taf. 9 Grab 108 b (mit Miinze Neros). - d) Beschlagreste eines Kastchens aus Eisen 

und Bronze, darunter auch Reste des Schlosses. - e) Goldglimmerbecher mit kurzem, 

innen gekehltem Schragrand und Dellen. Vgl. Hofheim Typus 27.

Neg. St. Matth. 99.

Cans

0991
0-798€

Abb. 22 Grabkomplex, Trier, St. Matthias.
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3 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906, Grab 34.

Inv. 06,211 a-d

Abb. 23

c) Eiserne Lampe mit langgestreckter Schnauze (verschollen); hier Nr. 14.

a) Grauer bauchiger Topf mit Schragrand. Vgl. Gose 533. Vgl. auch: Wederath 3 Taf. 251,5 

Grab 954 (mit Munze Domitians). - Terra-nigra-Schalchen mit umlaufender Leiste. 

Hofheim Typus 104. Vgl. auch: Kat. Lampen Trier Taf. 12 Grab 174 c. - d) "Mittelerz" des 

Vespasian. Cohen2 I S. 415 Nr. 608 (71 n. Chr.).

Neg. St. Matth. 68.

0627/3.

Abb. 23 Grabkomplex, Trier, St. Matthias.

4 Fo. Wederath (Kreis Bernkastel-Wittlich), 1984, Grab 2277. 

Inv. 84,95/2277 a-p

e) Bronzelampe Variante von Loeschcke Typus XXI; hier Nr. 8.

a) Grower handgeformter Topf mit gewolbter Wandung und eingeritztem Wellenband. 

Vgl. Wederath 2 Taf. 149,22 Grab 489. - b) Einhenkelkrug mit abgetreppter 

Trichtermundung. Vgl. Gose 367/368. Vgl. auch Wederath 3 Taf. 274,5 Grab 1068 (mit
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Munze Domitians). Wederath 4 Taf. 407 Grab 1565 a. - c) Schalchen, zur Zeit nicht 

auffindbar. - d) Graues Flaschchen mit beutelformigem Kdrper. Vgl. Vindonissa Taf. 

11,136. - f) Spiralfibel mit Stutzplatte, Sehnenhaken und FuEknopf (sog. einfache 

gallische Fibel). Vgl. Riha, Fibeln 64 ff. Taf. 4,150-153 Typ 2.2. L. Lerat, Les fibules gallo- 

romaines. Catalogue des collections archeologiques de Besangon. Annales litteraires de 

TUniversite de Besangon 2. Serie, tome 3, fasc. 1, 1956 Taf. 2 Nr. 63-64. - g) Fragment einer 

Nah- oder Filetnadel. - h) Vier eiserne Nagel. - i-o) Ein Sesterz Vespasians, drei Asse des 

Nero, zwei Dupondii des Nero und ein nicht mehr bestimmbarer Denar. - p) Leichenbrand 

aus dem GefaB c.

Lit.: Wederath 5 Taf. 627. Farbtaf. F (im Druck).

Wende vom 1. zum 2. Jahrhundert n. Chr.

5 Fo. Horath (Kreis Bernkastel-Wittlich), "Tonnchen", 1962, Schieferplattengrab in 

einem Tumulus.

Inv. 62,359-362

362) Bronzelampe Loeschcke Typus XXI; hier Nr. 7.

359) Glasurne mit M-formigen Henkeln. Kat. Glaser Trier 244 Nr. 1452 (Form 150). - 360) 

Kugliges Glasflaschchen mit Delphinhenkeln. Kat. Glaser Trier 228 Nr. 1365 (Form 135). 

- 361) Einhenkelkrug aus hellgelbem Ton. Vgl. Gose 367/368.

Das zerschlagene Tafelgeschirr der Totenfeier (Inv. 62,363-395) war nahe der Grabkiste 

angehauft; es laBt sich an das Ende des 1. Jahrhunderts bis in das beginnende 2. 

Jahrhundert n. Chr. datieren.

Lit.: Trierer Zeitschrift 32, 1969, 188 ff. - Kat. Glaser 292 Grab 122 Taf. 11. - A. Wigg, 

Grabhugel des 2. und 3. Jahrhunderts n. Chr. an Mittelrhein, Mosel und Saar. Trierer 

Zeitschrift Beiheft 16, 1993, 154 ff.

6 Fo. Wederath (Kreis Bernkastel-Wittlich), 1984, Grab 2230.

Inv. 84,95/2230 a-q

c) Bronzelampe mit Lunula; hier Nr. 9.

a-b) Zwei Einhenkelkruge mit gekehlter Bandlippe. Vgl. Trierer Zeitschrift 32, 1969, 196 

Abb. 15,24 (Tumulus Horath). - d) Doppelhenkelkrug mit Wulstlippe. Vgl. Trierer 

Zeitschrift 32, 1969, 196 Abb. 15,23. - e) Unterteil wohl eines Einhenkelkruges ahnlich a- 

b. - f) Verbrannte Goldglimmerkragenschussel. Vgl. etwa Gose 241. - Glasurne mit M- 

formigen Henkeln. Vgl. Kat. Glaser Trier Form 150. Trierer Zeitschrift 32, 1969, 189 Abb. 

11,1 (Tumulus Horath). - h) Bronzeblech eines GefaBes. - i) Eiserne Spiralfibel mit 

Stutzplatte (sog. einfache gallische Fibel). Vgl. Riha, Fibeln Taf. 6,186 Typ 2.2. - j) Groves
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eisernes Messer. - k) Grote eiserne Bugelschere. - 1) Fragment einer Nahnadel. - m) 

Eisenklumpen, der aus einer Anzahl Nagel und einer Spiralfibel besteht. - n) Vier mehr 

oder weniger gut erhaltene Nagel. - o) Leichenbrand aus GefaB g. - p) Gewebereste aus 

Lampe c.

Lit.: Wederath 5 Taf. 611-612; 682,1 (im Druck).

1. Halfte des 2. Jahrhunderts n. Chr.

7 Fo. Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld), 1906, Grab 139.

Inv. 05,489 a-b

Abb. 24

b) Offene achtformige Lampe aus Blei (verschollen); hier Nr. 23.

a) Einhenkelkrug mit linsenformiger Lippe. Variante von Speicher 1 Typus 20/21. Vgl.

Gose 380.

Foto: Neg. St. Matth. 156.

05,4894

32-84*6

Abb. 24 Grabkomplex, Trier, St. Matthias.



372 Karin Goethert

8 Fo. Trier, PaulinstraBe (nordliches Graberfeld), 1871.

G. T 58) Offene Bronzelampe Loeschcke Typus XXV A; hier Nr. 24.

1) Einhenklige Urne, H. 18 cm. - 2)"Schwarzes Trinkgeschirr, Rand und Boden rot, H. 16 

cm". - 3) Gewdhnliches Tonlampchen, L. 9 cm, H. 2 cm. - 4) TS-Schussel, H.6 cm, Dm. 

21 cm. - 6-7) Zwei bronzene zylindrische Salbentdpfchen (= G. T 78 und 79). - 8) Ein 

bronzenes Beschlagstuck mit Bronzenagel. - 9) Zwei bronzene ungleich groBe Ringe, 

Dm. 2,5 cm.

Bemerkung: Der Grabfund wurde von der Gesellschaft fur nutzliche Forschungen 1871 

angekauft. Die einzelnen Gegenstande sind im Ankaufsbuch in obiger Weise sehr 

summarisch aufgefuhrt, so daP sie sich im Inventarbuch der Gesellschaft fur nutzliche 

Forschungen, das erst 1877 angelegt wurde, bis auf die Salbentdpfchen und die 

Bronzelampe nicht mehr ausfindig machen lassen. Bei dem schwarzen Trinkgeschirr 

handelt es sich offenbar um einen "Schwarzfirnis"-Becher, bei dem gewohnlichen 

Tonlampchen um eine Firmalampe.

Ortsregister

Die Zahlen beziehen sich auf die Katalognummern

Trier, Augustinerhof 22

Trier, Basilika 26

Trier, BdhmerstraBe 32, 41

Trier, BrotstraBe 25

Trier, GilbertstraEe 42

Trier, Hohenzollernstrake 40

Trier, St. Matthias (sudliches Graberfeld) 13 (?), 14, 15, 23, 45 (?)

Trier, Mosel 31

Trier, NeustraEe 38

Trier, Ostallee (s. Weimarer Allee)

Trier, Paulin (nordliches Graberfeld) 1

Trier, PaulinstraBe (nordliches Graberfeld) 2, 24, 30

Trier, TopferstraBe (ehemals ZiegelstraBe) 39

Trier, Weimarer Allee (ehemals Ostallee) 28, 43

Trier-Ehrang 10 (?)

Ensch 34

Detzem 16

Horath 7

Morscheid 36

Niederweis 44

Wederath 8,9
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Register der Inventarnummern bzw. der Eingangsnummern (EV.)

Kat.-Nr.

28 

39 

15 

23 

13 

45 

14 

40 

31 

16 

32 

43 

22 

34 

35 

7 

17 

44 

41 

9 

8

Kat.-Nr.

3

4

27

1

G. T 52 5

G. T 53 11

G. T 54 (verschollen) 12

G. T 55 (verschollen) 18

G. T 56 (verschollen) 29

G. T 57 10

G. T 58 24

G. T 58 a 19

G. T 58 b (verschollen) 20

G. T 58 c (verschollen) 21

G. T 77 b (verschollen) 37

G. T 82 (verschollen) 46

Inv.-Nr.

01,240 (verschollen)

02,140 (verschollen)

04,798 a

05,489 b (verschollen)

06,22

06,34 (verschollen)

06,211 c (verschollen)

06,508 (verschollen)

12,472 a (verschollen)

15,109

21,620 (verschollen)

26,141 (verschollen)

27,244

41,1 507

57,328/212

62,362

63,15

64,97

83,100

84,95/2230 c

84,95/2277 e

Inv.-Nr.

G. 0 86

G.087

G. O 87 a

G. 106 a

ST. 3 745/6

ST. 5 2751 (verschollen)

25

38

33

30

2

6

42

868

3 619 (verschollen)

6 395

8 254

20 520 (verschollen)

26

36

EV. 52,10 Fnr. 342

EV. 89,27 Fnr. 12
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Erhaltung

Nummer des Eingangsverzeichnisses

Fundnummer
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H. 

Inv. 
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1.
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Jahrhundert 
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